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EDITORIAL

Liebe Freunde, wir wissen, wfihrend wir diese

Nummer des SF produzieren, dafl wir hoff—

nungslos inaktuell sind angesichts der Kata-

strophe in Tschernobyl. Dali wir beim Lay-
Out mit 20-facher Radioaktivilét belastet, un-

glfiubig anf die Maisonne schauen, auf die wir

ja nnn weifl der Teufel lang genug gewartet
batten. Dali diese Nummer in drei Wochen er-

scheinen wird, es also sinnlos ist, etwas zu

schreihen, wo sicll sliindlich der lnformations-

grad findert. Wir wissen um die vermntliche
Vergebliehkeit nnserer utopischen Wiinsehe

-und Anspriiche an eine zukiinftige Gesell-

schaft angesichts von dieser und weiteren dro-

henden Verstrahlungen, deren Folgen noch

nicht absehz'itzbar sind. Wir erieben jedoch
auch den unverschiimten Herrschal’tsan-

spruch dieses Staalcs, (101' in dem Moment fiir

zwci Tage die Berichlerstattung iiher filie wirk-

lichen »Werte« stoppte, als die Werte in Re-

gensburg um das 45-fache gestiegen waren.

Wir erleben, was es bedeutet, wenn Orwell-

sche Worthiilsen mit 3/4-Nachrichtensperre
vermischt werden. Wer diese aufgezwungene
Ohnmacht satt hat, diese Miflachtung der

>>Biirger<< ffihlt, sollte jetzt seine >>Gehunden-

heit« in vielen Bereiehen fiberpriifen und sich

fragen, ob er nieht doch - politisch und prak-
tisch — sehr viel mehr tun kann. Wenigstens
die WAA verhindern, allerwenigstens Zim-

mermann von seinen Funktionenentbinden,
er trfigt daran viel zu schwer. Wir prodnzieren
— mit Iauem Gefiihl — auch diese Nummer des

SF. Trotzdem!

Aklueller Teil:

A-Szene

SBU-Aktionen etc.

Kritik an GRUNEN {1.11. s. 5
Gramsci und die SPD 3; g
VOBO wicder mm! s, 11
Stamskritik s. 14

Historisehcr Tcil:

Interview mit Clara Thalmann S. 20

Mujcrcs Librcs 5-28

Kulturpolitiseher Tcil:

Stammheim, das Bueh 5.41

Stammhcim, dcr Film 5. 45

Franz Jung S. 47
Biichcr $.51

Kleinanzcigcn
Kurzmcidungcnn’crminc

Diskussionstcil:

Kritik an den Libertarians S_ 52

Antiscmitismus in (lcr Linkcn 3,56

Bookchins Kommunalismus $.58

Barclays >>Anarchien<< S. ()0

Liebe und Annrehie,Tci1 3 S,

TitelPhOtOI Jacques-HenriLartigue
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IMPREJIUM
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Slaatsterrorismus
Das Photo zeigt Nikos Kokalis, cincn IS-jiihl‘i-
gen gricchisehcn Anarchisten, kurz nachdcm
er vor scinem Haus von einem hausdurchsu-
chenden Polizistcn niedcrgeschossen wordCIl

war. Nikos iibcrlebtc, wcil die Kugcl glfick-
lteherweisc (lurch die Sehultcr wieder :tustrat.
Die Durchsuchung dcs Hauscs stand in Zu—

sanlmenhang mil einer Aktion gcgen Anar-

Chlsten. Nach einem Bombenanschlag uuf Ci-

ne Athcner Bank wurdcn 52 Gcnossen vor-

ubergehcnd festgenommen, da kcinem etwas

nachzuweisen war, muBten sie allerdings wie—

der' freigclassen werdcn. Dcr schicBwfitigC
P01121st,gcgcn den kein Vcrfa'hren cingclcilC‘
wurde, muBlc lediglich erkliiren. er babe {10'

giaubt Nikos sei rausehgiftsfiehtig und habc
sxeh zur Flneht gewundl. — Kcinc gutc Zcit rm
Genossen in Athen. . .

EWWWW

Spendenliste

Wle immer bedanken wiruns herziich bei den-

.Icmgfn, die unsere Arbeit durch Spenden un-

terstutzen. Inshesondere dieses Mal bitten Wir
verstfirkt um eure Hilfe!

D'er Cfrund ist der, dafl in Berlin ein fiir ""5

wrchllger Alternativbelrieb Konkurs anmel-

:lenhmuflte: Der REGENBOGEN-Buchver-
rte .

[m Moment sieht es deshalh so ans, dafl def SF
ca. 700.-DM, der Trotzdem-Verlag zwischcn

1660a und 2760.-DM »ahschreiben« mu“-
Berdes bring! uns in erhebliche Schwierigkei-
‘9'" wcil wir so LB. die regelmfifligen Druk-
kerraten kaum hezahlen kénnen. Geht mam

von 5000.-DM Selbstkosten pro Nummer (108
SF nus, die dureh den Verkauf gerade 6139"
36(18th werden, so wifit ihr, was 700.-DM fiir

“n5: hedeuten. Trotzdem, wird es natiirliell
wertergehen, irgendwie; am besten aher mit
eurer Hilfe!

Spendcn: W.L.. Nienburg 10,-; F.-J.M.-
Dortmund 2().-DM; O,V,, Trittau 25.-DM;
N.H.. Niirnlmrg 75.-; M.D., Krefcld 5.-' N11-
to, K6111 ]()().-; J.S.. Berlin 5.~; B.K. Wuépcr’ml 5-'; H.S.. Bremen 3.-; K.G.. iissen 5::
T'K" TUMHECU 5:; K.H., Ncrcshcim 5":

E.K.,Enori13.-;R.K.,Schwanstetten. 20.—



Terror Dem Terror Dem Terror Dem . . .

Man wedelt damit herum. Kein Wort fiillt 6f-

ter. Kcinc Schlagzcilc, die es auslaBt und kei-

nc Kanzlcrrcde, die cs nicht besehwért. Wir

kenncn das Wort zu Geniige — seit Jahrcn.

Nur dicsmal sind nicht wir gcmeint, sondcrn

Gadafi, Gaddafy, Ghaddafy, Khaddafy; also

cben dcr, bei dem sich die dcutsche Pressc,
nicht mal mehr die Miihe gibt, hcrauszufin-

den, wie cr sich nun eigcnllich schrcibt. Es be-

trifft ihn, von dem sic dachtcn, sic hattcn ihn

schon, und hatten doch nur seine klcine Toch—

tcr.

Ein Angriff auf ihn ist kcin Angriff— son-

dcrn nur cinc >>crnstc Mahnung<<, und wenn cs

die UNO anders sicht, kommt dic Phalanx dcr

Vctos. Ein Vcto dcr Macht hat immcr rccht.

Fiir den nicht in dcr Vélkcrgcmcinschaft an-

gesicdeltcn >>Hort dcs B65en<< gclten da die

iiblichcn MaBstiibc. ‘

Amerikanischc Sport(sic!)-unternchmer
setzcn inzwischcn Kopfgcldcr auf ihn aus; da-

bci wird das Prcisgcld umso héhcr — je mehr

Zuschauer die Stadicn bcsuchen. Klar, daB

>viclc Amerikancr dann gerade dort hingchcn;
der Mérder wird nun in ihrem Auftrag han-

dcln. Terror dem Terror dem Terror . . .

Der >>frcihcitliche Westcn<< schottet sich
mit immcr noch wachscnder Selbstgerechtig—
keit ab. Da diirfen dann auch dic deutschen

Bicdermiinner dcr >Zu-Spéit-Gcborenen-Ge-
ncration< wiedcr dazugehéren, und an ihre er-

felgreichc innenpolitische Terrorismushystc-
rie dcs »dcutschcn Herbstcg<< 1977/78 anknfip-
fen. Endlich liiBt sich der Sinn unserer inlandi-
schcn Sichcrheit dcmonstrieren. Es ist wieder

Gesichtskontrolle angesagt. Angst und MiB-
traucn abcr. starkcn staatliche Macht, und

wenden sich letztendlich gegen die »so Be—

schiitzten<<- selbst. Nicht umsonst bringt die

BRD-Regierung die laxen Siideuropéier in der

EG sicherheitspolitisch erfolgreich auf Vor-

dermann. Das Organisierte an dieser politi—
schen (Median-)Kampagne féillt ins Auge —

denn auf Terroristen darf man nun schieBen,
selbst wenn es Unschuldige kostet; und wie

schnell ist man hierzulande >Terr0rist< . . .

Es werden >>Hintergrundsberichte« ge-
-

zeigt, die mehr verschweigen als berichten —

u.a. fehlte dies, daB der libysche Botschafts-

angehérige, der die englische Polizistin cr—

schossen hat, nach seiner Rijckkehr nach Li-

byen dort zum Tode verurteilt wurde. Also

muB Libyens Staatschef ihn (fiir deutsche Me-

dienkonsumenten) zuriickbeordert haben,
um ihn zu >>feiern<<. Terrorismus wird so aus

aller politischen Diskussion herausgelést und

entspringt eben den niederen Instinkten, der

heimtiickischen Mentalitéit der Unkultivier—

ten, der verh-etzten Fanatiker — versucht man

nicht nur in Amerika zu suggerieren.

Gegen die helfe dann wirklich keine politi:
sche Lésung mehr, sondern nur noch kalte

Gewalt. Der amerikanische CONTRA-Ter-

ror in Nicaragua sei deshalb auch kein Terror,
weil er ja dem >>Terror<< gilt. 4

Der Begriff hat eineschleichende Umbe-

stimmung durchgemacht, wobei einerscits die

begriffliche Unterscheidung zwischen Terror

und Attentat véllig verwischt worden ist — an—

dererseits die spezifische Ausprfigung des

Terrors aus nationalen Motiven nicht mehr

von Aktionen aus sbzialen Beweggriinden un-

terschieden wird. Zum »Terr0r« wird heute

tendeziell alles erklért, was sich herrschenden

Interessen widersetzt. (So brachte es sogar die

biedere deutsche Friedensbewegung bis zum

>>Meinungsterror<<!)

Dabei war Terror urspriinglich immer
Staatsterror. Denn nur der Staat hatte den

Machtapparat, gréBcre Menschengruppen zu

terrorisieren. (Haben etwa die Zarenattentéi-
ter den spater ermordeten Zaren »terr0risie-
ren<< kennen?) Und ist es nicht etwas vc'illig an-

deres, wenn der Kampf einem terrorisieren-
den Machtapparat gilt, als wenn aufgrund na-

tionaler Motive ein gesamtes anderes Volk
auf der AbschuBlinie steht — wie »die Ameri-

kaner, die Englander . .

im Libanon die Wut ausgercchnet britischc

Lehrer, Journalistem trifft — nur weil sie Bri-
,ten sind und man an Margret Thatcher nicht
herankommt? Wenn es jeden Amerikaner
treffen kann, egal wie er persénlich zur Politik
seiner Regierung steht, wie und wo er sich im

alltélglichen Leben engagiert?
Attentatc als oft verzweifeltes letztes Mit-

tel v6llig an den Rand gedrangter Gruppcn,
urn der >>zivilisierten Welt« nicht zu erlauben,
dieses Leiden wegzuwisehen, weil es gerade
nicht ins strategische Kalkijl paBt (wie im Fall
der Armenier) — werden immer unterschieds-
loser begangen. Nicht zuletzt aufgrund der es-

kalierenden Politik der imperialistischen
Sutaaten selbst, die im Gefijhl der absoluten

Uberlegenheit kein Interesse an anderen als
ihnen giinstigen Lésungen mehr zeigen. Die—
ser Terror kommt ihnen gelegen — 15m er sich
doch in Hysteric und damit in innenpolitschen
Gleichklang ummfinzen. Hysteric und den
Ruf nach dem starken Mann wollten aber
auch faschistische Terroranschliige immer er-

zeugen.

Fiir Anarchisten wird es damit notwendig,
und nicht nur im eigenen Interesse, fiir diese
neue innenpolitische Offensive zu sensibilisie-
ren - den Medienterror auch als solchen zu be-
nennen.

.« Wenn dabei, wie .



bir. .' A-Szene

Anarchistische Ffideration Nordbayern ge-

grijndetl Vom 14.—16.2. trafen sich auf Initia-

tive dcr Anarchistischen Gruppe Bamberg,
Anarchisten aus der nordbayrischen Region.
Das Trcffcn sollte dazu dienen, die Menschen

kennenzulernen, die in Nordbayern freiheitli-

che Politik betreiben. Weilerhin wollten die

Initiatorcn mit den bestehenden Gruppcn klii—

ren, ob und wie sic in Zukunft ihre Kriifte

koordinieren und organisieren konnen.

»Ein groBer Nachtcil der Anarchisten be-

stand darin, daB sic seit der Griindung der

BRD nicht fiihig waren, sich einc angemessc-
ne (freiheitliche) Organisation zu schaflen,
auf dercn Basis sic sich und damit auch die

Anarchie weiterbringen konnten. Lange ge-

nug haben Anarchos isoliert in den Stiidten

vor sich hingcwurschtelt. Kontaktei die zu an~

dercn entstanden, blieben in der Regcl ohne

groBere Konsequcnzcn liir eine rcgionale/
fibcrregionale Zusammcnarbeit. Damit ver-

urteilen wir uns zu einer Bedeutungslosigkeit,
fiber die sich unscre Gegner nur freuen kon-

nen. Wenn wir unsere Utopie realisieren wol-

len, ko'nnen wir nicht auf diesem Niveau der

Organisation stehenbleiben. Zeigen wir, daB

und wie eine anarchistische Organisation, 0h-

ne Hierarchien und Funktioniire, arbeitet.

Eine Foderation soll Diskussionsprozesse
zwischen den Gruppcn fordern, soll dazu das—

ein, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam
in die Phalanx der Herrschaftsgléiubigen ein-

zubrechcn.Eine Foderation kann ein Werk-

zeug sein, die Ideen der Herrschaftslosigkeit
zu verbreiten. Auch kann sie eine Anstek-

kungsgefahr fiir Leute bedeuten, die die Rea-

litiit der BRD fiberwinden wollen. Wir bieten

allen versprengtcn Einzelkéimpfern und

Gruppen die Moglichkeit gemeinschaftlich
Antipolitik zu treiben.

,

Die Foderation soll nicht nur auf dem Pa-

picr stehen, wir wollen gemeinsame Aktionen '

durchffihren, die von allen Gruppen getragcn
werden. Eine Weiterentwicklung der Fodcra-

tion kann nicht nur verbal stattfinden, im Ge-

genteil wirmiissen unsdurch unsere Praxis be-

stimmen und die Fédcration somit auch greif-
bar und angreifbar machen.

Uns ist allerdingsklar, daB eine AFNB al-

lein zu wenig ist, dcshalb Werden wir versu-

chen, die Idee der Foderation anderen

schmackhaft zu machen, mit dem Ziel, die

ganze BRD mit anarchistischen und sonstigen
Foderationen zu ver'seuehen. Uberregional
wird die AFNB Kontakte zu anderen Fodera-

tionen (Norddeutschland, Ruhrpott) und zu

anderen anarchistischen Organisationen auf-

nehmen. Wichtig ist uns auch der Austausch

von Propagandamaterial (Videos, Referate
’

etc.), da es meist ffir Gruppen zu teuer ist, sich

die Sachen so zu besorgen.
Freiheit nnd Freibier

Die WeiBbieranarchisten<<

Kontakt: Anarchistische Gruppe Bamberg,
Postlagerkarte 009663B/Bbg. 1 , 8600 Bamberg

Ein unregelm'éiBig erscheinender Flugschrlt-
ten-Informationsdienst wird von der Gruppe
»Das schwarze Gespenst<< aufgebaut. Das er-

ste Blatt hat als Schwerpunkt den 5116.Kon-
takt: Bernd Konigs, Rheydterstr.303, 4040

Neuss I.

H 7...

Ebenfalls eine Informationsrundbrief fiir An-
archistcn und basisgruppenorienticrte Stu-

dcntcn wird von der Pulverfass-Redaktion
herausgegcben. Die Nr.1 (April 86) enthéilt

Ncuigkeiten zur AFNB, zum FLI, zum ADZ,
zur WAA; ferner Beitréige zur Frage der loka-

lcn, regionalen und fiberregionalen Organi-
srerung.

Kontakte u.a.: ASTI, c/o Ralf Landmesser,
Rathenowerstr. 23, 1000 Berlin 21, Tel. 030/
3947894

'

LUST, Asta Uni Bonn, NassestrJI, 5300

Bonn, Tel. 0228/737042

Sch warze Witwe, Asta Uni Osnabriick, Neuer

Graben/Schlof}, 4500 Osnabriiek, Tel. 05405/
5590.

Libertiires Plenum Gottingen gegrfindet! Im
Januar 86 nahm das scit November 85 geplan-
te Libertiire Plenum konkrcte Formen an:

Treffpunkt JUZI, ein eigenes Infoblatt'Hier
and Jetzt, das auch plakatiert werden kann,
und das filr den InfolluB, die AuBeninforma-
tion und die Erklarung des Selbstverstiindnis-
ses sorgt.
Nebcn dem Bediirfnis in anderen politischen
Gruppcn nicht nnr mitzuarbeiten und bei poli-
tischen Diskussionen dann doch 0ft wieder
isoliert dazustehen, erklaren die Initiatoren,
die grundsatzlich ‘jede/n begriiBen, die/der
sich einbringen will, ihren Ansatzpunkt so:

Was uns mit anderen gemeinsam ist, ist die

politische Arbeit in Bereichen wie Internatio-
nalismus, Antifasehismus, Antimilitarismus,
Gewerkschaft und dem Kampffiir eine natiirli-
che Umwelt. Warum dann aber noeh eine neue

-

Gruppe neben den vielen bestehena'en? Wir

meinen, dafl alle diese Teilkiimpfe in den um-

fassenden Kampfgegen die Herrschaft des Ka-

pitals, des Menschen iiber den Mensehen und
des Patriarchats manden miissen. Dieser

Kampfmufi auf den Grundlagen tier Direkten
Aktion und der Selbstorganisation gefiihrt wer-

den, denn nurso lessen Sich' autoritc'ire Struktu-
ren verhindern Lind ein freiheitlicher Sozialis-
‘mts verwirklichen. Wenn wir soziale Revolu-
tion sagen, meinen wirpermaneme Revolution
in alien Lebensbereichen, die (me/1 vor dem

Privatleben nicht haltmachen darf. Das private
Leben und derpolitisehe Kampfstehen in einer

Wechselbeziehung: Unfreie Menschen kc'innen
keine freie Gesellschaft erkiimpfen . . .

(aus: Hier und Jetzt, Nullnummer).

_\_

FLI

Das »FL|« als Herausgeberkreis des SF
will Anarchisten aus unterschiedlichen
Bereichen mit verschiedener Herange-
hensweise an soziale und gesellschafts-
politische Probleme zusammenbringen.
Sie sollen — ohne Prinzipienerkléimngen
und Statuten — durch freiheitliche Diskus-

sion und Information die Theorie und Pra—
xas der liberléiren Bewegung fordem und

verbreiten. Das FLl orientiert sich an den

Pnnzrplen der Gegenseitigen Hilfel der
\Freien Vereinbarung. cles Foderalismus.
der Basisdemokratie. des Minderheiten-
schutzes und der Selbstverwallung als

gesellschaftliches Organisationsprinzip
von unten. Es will zur Belebung eines li-
bertaren Gegenmilieus (Libertare Zent-
ren, Foren etc.) beitragen.

2000 Hamburg-50: Wolfgang Neven, Strcsc-
mannstr. 71

3400 Gottingen:
Burgstr. 32

4700 Hamm: Horst Blume, Schleusenweg 10

(u.a. Kontakt ffir den Anti-NATO-KongreB
und die Antimilitarismus-AG des FLI)
5090 Leverkusen: Herby Sachs, Moosweg 165

(ma Kontakt fiir die,SCHWARZER FADEN

Kulturnummer1986!
5552 Morbach-Merscheid: Gerhard und Wal-

traud Kern, Dorrwiese 4 (u.a. Kontakt fiir die

Antipadagogik hier be—

kommt man gegen 20.-DM jahrlich denliLI.‘
internen Rundbrief zur Vor-und Nachberci'

lung der Treffenii
6000 Frankfurt: Uli M

, c/o Pfalz, ROI‘
lrnlstr. 8 (u.a. Kontakt fiir die Sowjetunion—
AG des FLI)
7031 Grafenau-l: SF~Red., PF
7500 Karlsruhe: Veronika Mager, Gar-
tenstr.40

$50206Nfimberg: Eddi Taubert, Adam-Krafts-

A-1160 Wien: Martin Thoma, Herbststr. 24/
18 (u.a. Kontaktffird‘ AG

' '

des FLI)
1e Sozraltechnologlc

Wolfgang Aschauer.



An Anarchisten und andere

Ungeduldige: Uber die Grfinen - und

fiber den Mange! an politisch-
sozialem Selbstversténdnis bei uns!

von Michael W/lk

Wiihrcnd die cinen schon liingst nicht mehr

Sand im Gctricbc, sondern zu Schmierél ge-
Wordcn sind und versuchen an einigc Hebel

dC-r Macht-Maschincric zu gelangen, laufen

w1r Gcfahr, uns selbstgeffillig zu betrachten
. . . Doch wird das Knirschen des Sandes, als

den wir uns so gerne bezcichnen, nicht even—

19011 zur gern gcduldeten Geréiuschkulisse,
lnnter dcren schcinbarer Demokratie und Li-

beralitiit, der totalc Staat sich umso besser zu

Verbergcn vcrmag?

DIE GRUNEN
D10 vor allcm auch von anarchistischer Seite

zlusgchcnde Kritik, die schon am Aufbau ei-

nCr grijnen Partei ansetztc, findet sich inzwi-

Schcn voll bestiitigt. In Hessen wurden in dfi-

stcrstcr Weisc jcnc damals gehegten Beffirch-

Illngen fibcrtroffen. Beispielhaft personifi-
zmrt in der Figur cincs Ministers Fischer,
(lurch desscn Erncnnung deutlich wurde, wie

groB die Fiihigkeit dcs Staates ist, diese Partei

[Elf cigcnc Zwecke dienstbar zu machen. Und

fur die GRUNEN war de'r Tod des Gfinter Sa-

FC, der zu diescr Zeit vom Wasserwerfer der

Pelizzei zcrquetscht wurde, kein allzu groBes
Hmdernis, sich nunmehr nicht nur ins Parla—

ment, sondern auch noch ins Ministerium zu

begeben. Die Ffihigkeit des >>Apparates<< zu

integrieren, ist logischerweise abhé‘mgig vom

Willen, sich integrieren zu lassen.

Dieser ProzeB, in den bfirgerlichen Medien

im allgemeinen als die >>Politikféihigkeit der

GRUNEN« bezeichnet, gehbrte von Anfang
an zu dieser Partei hinzu. Das Einsteigen von

»Genossen«, in die Mfihle des parlamentari-
schen Systems war zwangsléiufig verbunden

mit dem Bekenntnis zur Stellvertreterpolitik.
Ein politisches Prinzip, dessen Sinn es schon

immer war, ein direktes Austragen der sozia-

len Konflikte an Ort und Stelle zu vermeiden.

Denn dieses ist ja bekanntlich fiir die Stabilitéit

einer Gesellschaft héchst unangenehm, ja ge-

radezu geféihrlich, weil je direkter die Proble—

me von Betroffenen selbst angegangen wer-

den, um so gréBer die Méglichkeit ist, Selbst-

vertrauen und eigene Stéirke zu \entwickeln.
Nicht ohne Grund also, bemfihten sich die

Herrschenden schon immer, Spielregeln fest-

zulegen, die die Entscheidungsebene meg-
lichst weit von den eigentlichen Betroffenen

entfemt. (Die Méglichkeiten hierzu sind vie]-

féiltig, bei uns regeln es Parlameme und Rich-

ter, bei anderen die allwissende Kommunisti-

sche Partei).
Gerade im Fall der GRUNEN, deren Wur-

zeln untrennbar mit der Anti-AKW-Bewe-

gung verbunden sind, muBte das Einlassen auf

den parlamentariSCh-gese]lschaftlichen Kréif-

teausgleich, jahrelangen Bemfihungen um Ei-

geninitiative und SelbstbewuBtsein ins Ge-

sicht schlagen. Auch die, zugegebenermaBen
teilweise frustrierenden Erfahrungen in »Ba—

sis«-Bewegungen dfirfen nicht Begrfindung
dafiir sein, das Gegenteil von dem zu tun, was

dic einzelnen Initiativen untereinander ver-

band, — das gemeinsame Lernen am Erfolg
(Oder auch MiBerfolg) schlug Brfiycken zwi-

schen AKW-Startbahn-Héuser-Volksz‘zlh-
lungsinitiativen‘ Das Delegieren von Interes-

'

sen an Parlamentarier steht im grundséitzli-
chen Widerspruch zu diesem Ziel.

Zynisch muten die Sprfiche der Protagoni-
sten des neuen Marsches in die Institutionen

an, allen voran D.C. Bendit und sein »Pfla—

sterstrand<<, die jene, die auf der StraBe ihre
Wut herausschreien, auffordern, die Basisak—
tivitéten zu intensivieren, um »unseren« Par—
lamentariern den Rficken zu stérken. Welch
absurde Darstellung und Verdrehung derVer-
hiiltnisse durch Leute, die wie kaum sonst je-
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mand, die politische Prostitution der GRU-
NEN in Hessen an Beton-Borner forcierten.

Nun ja, immerhin wurde ihr Sinneswandel in

der Medienlandschaft gefeiert, wie die Heim-

kehr des verlorenen (Sponti-)Sohnes zum Va-

ter(-Staat). Der Schaden den jene anrichten,
die einstmals auszogen um das parlamentari-
sche Bein des auBerparlamentarischen Wider-

stands zu werdcn, geht weit iiber das hinaus,
was die von ihnen mitfinanzierten Wasserwcr-

fer und Knaste [fir uns bedeuten. Vie] subtiler
wirken sich die kleinen Erfolge der GRUNEN
ans, die Hoffnungen bei Menschen weeken,
und damit das Vertrauen ins System stabilisie-

ren, anstatt es in Frage zu stellen. Die Chance,
daB Menschen authéiren immer wieder und

wieder ihre Interessen an andere zu delegie-
ren und sich jedesmal neu entmfindigen, ver-

mindert sich mit jedem >>Erfolg<< der Stellver-

treter. Glficklicherweise waehst mit zuneh-

mendem Erkenntnisstand iiber Zentralisie-

rung, politische Integration, Abweichen von

urspriinglichen Prinzipien (Rotation, Tech—

niklkritik vgl. Fritz Kuhn in >>Kommune<<, zum

Randthema degeneriert: Atomenergie etc.)
und einem geradezu gigantischen Herausbil-

den parteiinterner Guru-Positionen, die De—

sillusionierung fiber die GRUNEN. Auch die

inzwischen in ausreichendem MaBe erreich-
ten Erfahrungen beziiglich der vormals hoch~

gelobten Zusammenarbeit zwischen Partei
und Basisinitiativen sprechen Bande. Nur all-

zuoft gelingt cs dem groBen politischen Bru-

der, die Marschrichtung anzugeben. Ganz na-

tiirlieh eigentlich, vergleicht man die Potenz

der Partei (cgal ob Publicity, Geld oder Info-

fluB) mit den Moglichkeiten der kleincren In-

itiativen vor Ort.

Leider ist die waehsende negative Beurtei-

lung der GRUNEN bei (Ex-)Mitgliedern Oder

vor allem bei jcnen, die — erst mal abwar-

ten wollten — nicht gleichbedeutend mit ci-

3
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nem Mehr an Perspektive, den auBer- bzw.

antiparlamentarischen Kampf betreffend.

Falsche Perspelktiven
Der groBe Anspruch — Sand im Getriebe zu

sein — definiert sich konsequenterweise ja
nicht nur im >>Niehteinlassen auf die Stellvcr-

treterpolitik des Parlaments<<, sondern muB,
soll er nicht vollends zur hohlen Phrase ver-

kommen, sich permanent in allen gesellsehaft-
lichen Bereichen auswirken.

Und diister zeichnet sich das Bild, von eini-

gen wenigen Ausnahmen abgesehen, ver—

gleicht man an diesem Punkt Anspruch und

Realitiit. Und nochmal an die eigene Adresse:

Das Falsche zu lassen, heiBt noch nicht, damit

aueh das Richtige zu tunl

Ich beziehe mich mit meiner Kritik nicht

aufjencs schier endlose Heer von >>am Tresen

Stehenden, alles sehon mal selbst erlebt Ha-

benden, den Uber- Durch- und sonstigen
Blick Besitzenden, die fiirjede neue Idee Oder

Initiative nur den — >>macht mal Kinder<<-

Kommentar vom Stapel lassen. Sie sind fiir

die Macht, den Staat und die Ungerechtigkeit
nicht gefahrlicher als ein Edamer ffirein Kase-

messer.
Und auch nichtjene anderen meine ich, die

von sich selbst glauben, die Speerspitze eines

Proletariats zu sein, das von seiner Speerhaf—
tigkeit leider gar nicht mehr soviel weiB, — und

das deshalb mit Unverstandnis (im besten

Fall!) auf die Aktionen »seiner« Spitze bliekt.
Und aueh der Aufbau einer >>europaischen an-

tiimperialistischen Front<<, Von der ich mich

frage, zwischen wem Sie inzwischen eigentlich
verléiuft, tauscht Stfirke nur vor'. Denn, um in

ihrem militarischen Jargon Zu bleiben: diese

Frontbesitzt weitestgehend kein Hinterland

mehr und ist abgeschnitten. Die Aktionen,
neustes Beispiel die Totung von GI Pimental

W

und US Air Base Bombe, sind schon lange ab—

gekoppelt von den gesellschaftlichen Ausein-

andersetzungen hier und spiegeln nur noch

das, in seiner Isoliertheit brutalisierte, Selbst—

verstandnis des Fighters wieder. (Alles Coun—

ter, gell!) Sollte vielleicht zu denken geben,
daB sich auch immer weniger Leute fiber Hun-

gerstreikaktionen funktionalisieren lassen.

Und was ist mit uns?

Wir, die wir ja auch oftmals in gut trainierter

Selbstgeffilligkeit unsere eigenen Aktivitaten

und deren Reichweite beurteilen und liber-

schatzen? Nicht gerade ein Beweis fiir »politi-
schen<< Weitbliek, ist z.B. das ewige Springen
von Einzelaktionen zu Einzelaktionen. Die

zwar, was die militant-taktische Vorbereitung

anbelangt, eine schon typisch »deutsche Ge-

nauigkeit<< bei Leuten zu Tage treten 15m, bei

denen sie kaum zu vermuten ware, aber an-

sonsten relativ zusammenhanglos in zeitlichcr

Abfolge stehen.

Auch die >>Sch1agkraft<< dlieses diffusen Ge—

bildes, was sich autonome Bewegung nennt,

erschépft sich leider nur allzuoft in gemeinsa-
mem Auftreten als »schwarzer Bloek<< auf di-

versen Demonstrationen.

Die innere Struktur jenes Gebildes ist je-
doeh das genaue Gegenteil dessen, was die oft

iiberhebliche Art, besonders >>Nichtmilitan-

ten« gegenfiber, vorzugaukeln vermag
—

ganz
und garnicht blockartig, kompakt oder sonst—

wie einheitlich.

Und das ist beileibe nicht sehlecht, sondern

positiv. Schlimm w‘zire es, wenn sich die Rele—

vanz dieser nicht abgrenzbaren >>Richtung<<,
im gemeinsamen Uberziehen der schwarzen

>>Militanzpraservative<<, so notig sie manch-
mal sind, erschépfen wiirde.

Sehr wertvoll sind vor allem die AnstoBe
im theoretisehen und praktischen Bereich, zu
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Themcn neuerer und neuster sozial—okonomi-
scher Prozcssc (z.B. Jobber, 2/3-Gesellschaft,
Vgl. Zeitschrift Autonomic). Leider werden
sie von dcr Masse der sich autonom schim-

pfenden >>Kéimpfer<< genausowenig aufgegrif—
fen, wie von sehr vielcn Damen und Herren
dcr Szenc, die ihre Identitiit iiber das A im
Kreis dcfinieren; aber dies vorrangig auf die

historischcn Beispiele dcs Anarchismus bezie-
hen und nicht dariiber hinaus aueh auf die ei-

gcnc Person und aktuclle Lage.
Auch unscren Erfolgen in den sogcnann-

ten sozialen Einpunktbewegungcn (Héiuser-
kampf. AKW, Sartbahn, WAA, Volkszéih-

lungsboykott etc.) sind engc Grenzcn gesetzt.
Auf der cincn Scitc durch den schr gut funk-

tionicrenden Mechanismus dcs Tcile und

Herrschc-Prinzips: Spalte die Bewegung —

Reintegricrc den einen (griincn) Teil — Krimi-

nalisicrc den anderen Teil — der »Rcst« ver-

liiuft sich resigniert.
Auf dcr andercn Seite, durch unsere eigene

Unfiihigkeit, die Lernprozessc, die wir mit uns

und anderen machcn, vor dem Zerbrechen
der jeweiligcn Bewegung in einem gesamtge-
Sellschaltlichcn Anspruch zu formuliercn. Die
Aktivitiiten in diesen sozialen Bewegungen,
die, sollcn sic ihrem Namen gerccht werden,
natiirlich iiber die Szene hinausgehen mfissen,
bleibcn trotzdem mit Sicherheit wichtigster
Bestandtcil wirklieher libertiirer Arbeit.

Anarchisten sollten sich verStiirkt um die

Verbindung der ja nur scheinbar lose neben-

einandcrstehcnden Brennpunkte bemiihen
(z.B.neue Ausweise, sozial-okonomische

Vcrschiirfung, okologischcr Raubbau etc.).
Dariibcrhinaus ist auch die vcrmehrte Ar-

beit an Punkten notwendig, die gerade nicht

Unbcdingt im Mittclpunkt allgemcin politi—
Schcn Intercsscs stehen. (Kann man sich na-

tfirlicli nicht so lcieht dran gcwéhnen). Ich will
damit sagen, die tiigliche Normalitiit des Lc-
bens muB wicder mehr zum Gegcnstand der

Analyse und dcr chiihung um Verfmderung
WCrden. Wirkliche Relevanz unserer Aktivi-
tiiten in der Auseinandcrsetzung mit dem (all-
)liiglichcn Horror wird nur moglieh, wcnn die

Verknijpfung von Einzelpunktauseinander-
sctzungen und Alltfiglichkeit in ein und der-
sclben Radikalitiit erfolgt. Dazu gehoren mili-
tantcs Auftrcten gcnauso, wie die Pflege so-

Im der Praxis heiBt dies, daB beispielswcise
das Organisieren von Nachbarschaftshilfe
oder das Errichten sozialer (natiirlich selbst-
bestimmt) Trelfpunkte (Zentren, Cafes etc.)
Hand in Hand gehen mull, mit dem Engage-
ment einzelner von uns in Jobber Oder Ar-

beitsloseninitiativen; Gewerkschaftsinitiati-
ven etc. — jeder seiner Lebenssituation ent-

sprechend.
Wenn wir als Anarchisten sagen, dafi es

gilt, schon heute im gemeinsamen Kampf, je-'
ne Menschlichkeit zum Tragen kommen zu

lassen, die die Gesellschafl auszeichnen sol],
die wir anstrehen — heiBt das vor allem: Arbeit
an einer gemeinsamen »politischen Kultur«,
mit der wir unserer Umgebung gegenfibertre-
ten konnen. Das Sprengen der Ghettos. in die
wir uns auch selbst in falschverstandenem Ab-
grenzungsbedfirfnis manovriert haben, ist
vordringlichste Aufgabe. Unsere Ideen und
Praxis miissen vermehrt in alle fiir uns erreich-
baren sozialen Strukturen eingebracht wer-
den. Aueh das Abbauen von Vorurteilen uns

gegenfiber ist nur moglich, wenn wir nicht auf
der Flugblattebene stehenbleiben, sondern
als Menschen erfahrbar sind. Die Einbezie-
hung aller gesellschaftlichen Bereiche, und
das gegenseitige Akzeptieren unterschiedli-
cher >>Arbeitsschwerpunkte<< Einzelner von
uns, ist eine Grundbedingung zur Entwick-'
lung einer solchen libertfiren Kultur. Arro-
gnaz und unfiberlegte Ubergewichtung einzel-
ner Aktivitéiten blockieren einen solchen Pro-
268 erheblich, beinhalten die Gefahr des Spe—
zialistentums mit all seinen Konsequenzen. Je
mehr die Vernetzung einzelner Initiativen, In-
teressen, Arbeitsbereiche unter dem Vorzei-
Chen libertéirer Ideen gelingt, umso wenigerwird es unseren Gegnem gelingen, uns zu iso-
lieren, zu kriminalisieren und zu schlagen.



In einer Rede, auszugsweise abgedruekt in

der TAZ vom 17.9. geht Peter Glotz, Ge-

schéiftsfiihrer der SPD, davon aus, daB in

Westeuropa keine Macht, keine Partei stark

genug sei, dic Macht der Rechten kontinu—

ierlieh zu begrenzen oder gar zu brechen. Er

fordert deshalb den Aufbau eines neuen histo-

rischen Blocks der Linken in der BRD. Dabei

bezieht er sich auf Theorien Antonio Grams-

cis.

Wer war Gramsci?

Gramsci wurdc 1891 in Italien geboren.
Als Redaktionssekretér der sozialistischen
Kulturzeitschrift Ordine Nuovo propagier-
te er 1920 die Bildung von Fabrikriiten als

Keimzellen des kiinftigen italienischen Arbei-

tcrstaates. Seit Griindung der Kommunisti-

sehen Partei Italiens 1921 arbeitete er in der

Komintern, crst in Moskau, dann in Wien. Er

wurde Parlamentsabgeordneter der KPI. 1926

wurde er in Italien verhaftet und 1928 zu 20

Jahren Haft verurteilt. 1937, drei Tage vor sei-

ner Haftentlassung, starb er.

Hegemonie (Fiihrerschaft, Vorherr—

schaft) und Historischer Block sind Kern-

begriffe seiner Philosophie, wenn auch keine

Neuschopfungen von ihm. Gramsci wurde be-
einfluBt von der Hegemonie-Diskussion in
der Komintern nach der Niederschlagung re-

volutionérer Aufstéinde in Europa. Er entwik-
kelte selbst verschiedene Vorstellungen, die
in sich nicht geschlos‘sen waren. Er versuchte

Erfahrungen der Arbeiterbewegung aufzuar-
beiten und bezog sich auf seine Gesellschaft,
auf Italien. Seine Ausgangsfrage war, wie die-
se kapitalistische Gesellschaft iiberwunden
werden konnte.

Subjekt der Veréinderung war fiir ihn die
Arbeiterklasse. Er sah aber verschiedene

Schwierigkeiten. Innerhalb der Arbeiterklas—
se sind die Arbeits- und Lebensbedingungen
sehr unterschiedlich, es gibt unterschiedliche

Interessen, untersehiedliche politische Rich-

tungen, geradc bei den aktiven Gewerkschaf—
tern in den GroBbetrieben — fiir Gramsci da-
mals besonders wichtig — iibt die Sozialdemo-
kratie die politische Hegemonie aus. _GroBe
Teile der Lohnabhingigen sind in das System
integriert. Das AlltagsbewuBtsein wird nicht
nur durch die Arbeitssituation bestimmt, son-

dern durch Viele andere, fiir Gramsci dureh-
aus eigenstfindige Faktoren u.a.: Religion,
Traditionen, Kultur. . .

Gramsci, Glotz und die Hegemonie
derLinken

I

van Geronimo

In den entwickelten kapitalistischen Liin-

dern wird die Herrschaft des Bilrgerturns be-

sonders durch Ideologien, durch kulturclle

Hegemonic stabilisiert. Diese Gesellschaften
sind viel komplizierter aufgebaut als dies beim

zaristischen RuBland der Fall gewesen war-

Die kapitalistische Produktionsweise bringt
u.a. neue lohnabhiingige Mittelklassen hcr-
vor. Andere traditionelle Klassen verlieren an

Bedeutung. Es stehen sich aber nicht Klasse

gegen Klasse gegem‘iber. (Vgl. in Italien ver-

trat Bordiga die Position Klasse gegcn
Klasse; in Deutschland eine Position der R21-

tekommunisten). Fiir Gramsci entwiekeltcn
sich neue Vermittlungen, eine zivile Gescll-

schaft, parlamentarische Demokratien. A111"-

grund seiner Analyse kritisierte er bestimmtc

Revolutionsvorstellungen; u.a. die Vorstcl-

lung, daB eine Minderheit die Macht erobern
konne. Das wire in entwickelten Gesellschaf-
ten schon aufgrund der Stirke des ReprcS-
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sionsapparates nieht mehr moglich. Auch gibt
CS keine objektive Entwicklung, die zu einer

sozialistischen Gesellschaft fiihre. Die Praxis
ISI wichtig, der Wille (Voluntarismusl). Die

Ausgebeuteten und Unterdriiekten miissen

Veriinderungen selbst wollen und entspre-
chend handeln. Das selzt langc, ausdauernde

Aufkliirung und Arbeit in den versehieden-

$1.011 Bereiehen voraus. Gramsci kritisierte

dlcprinzipielle Ablehnung von Kompromis-
Sen und von bestimmten >>Kz1mpffeldcrn<<
(2.8. Gewerkschaften, Parlament). Wie stell-

Le cr sich nun den Auflaau cines hegemonialen
'inken Blocks vor‘?

Voraussctzungen waren fiir ihn u.a. die

Ancrkennung Verschiedener Stromungen in-

nerlialb der Arbeitcrklasse, das Anknfipfen
an progressive Elemente des AlltagsbewuBts-
ems und die Kritik biirgerlieher Ideologien.
Gerade die intensive kullurclle Vorbereitung
(ler Arbeiterklasse war fiir ihn die Vorausset-

Zung fiir die Revolution. Am Beispiel der fa-

Schistischcn Bcwegung Italiens versuchte

Gramsci aufzuzeigen, daB kulturelle Hege-
monie, sogar auf die Gesamtgesellschaft be-

ZOgen, schon vor der Machtijbernahme mog-
licli sei.

.

Wic allerdings die antikapitalistische Linke

d'C. politisehe Hegemonie innerhalb der Ar-

bcnerklasse und ihrer moglichen Bfindni-

Spartner gewinnen kann, wie das Projekt einer

anderen Gesellschaft in einem ProzeB entwor-

fen wcrden kann, bleibt bei Gramsci letztcn
Endes ungelost. Organisator dieses Prozesses

Sollte nach seinen Vorstellungen die hierar-

chisehe Partei sein. Gramsci war Leninist. Da-
bei zeigte die Entwicklung in der Sowjetuni
0n, daB die Hegemonie der Partei zur Verein

henlichung aller Lebensformen fiihrte, zu ei
nem totalitiiren System, zu einem Sonderfal

gesellschaftlicher Kapitalakkumulation‘in ei- v

ner riiekstiindigen Gesellschaft.

Und Glotz bezieht sich auf Gramsci?
Glotz moclite, daB die SPD wiedcr die Regio-
Fllllg in Bonn bildel (Untertifel seines Buches

Dle Arbeit der Zuspitzung: chrdie Or-

ganisation einer regierungsfz'ihigen Linkcn).

Und in (ler parlamentarischen Dcmokratie

m‘ussen sich jzl die politischen Elitcn in be-

Stimmten Zeitabstiinden ‘vom Wijhler bcstiiti-

gen lassen. Es kommt auf Vcrpaekungen an.

Und da bietet sich eben aueh Gramsci an.

Glotz sueht sich zusammen, was er branchen

kann. Und das maeht er mehr oder weniger
geschiekt. Beispiele: So zitiert er Gramsci mit

der Feststellung, daB es keine okonomischen

Notwendigkeiten gibt, die zum Ende der bfir—

gerliehen Herrschaft fiihren werden. Das poli-
tiseh-ethische Moment in der Geschichte ist

wichtig. Ubersetzt heiBt das dann wohl: Die

okonomische Kris’e heute reicht wahrschein—

lich nicht aus, um die SPD wieder an die Re-

gierung zu bringen. Oder: Gramsei analysier-
te Siiditalien und kam zu dem SchluB, daB die

traditionellen lntellektuellen die Hegemonie
:ler Herrsehenden auf dem Land siehern.

Glotz: Die Linke 5011 um die Intellektuellen

(Grosser, Weizéicker u.a.) werben. Wahlhel-

fer filr die SPD, helau!

Ein weniger lustiges Beispiel. Aus Grams-

cis Betonung der kulturellen Hegemonie er-
gibt sieh fiir Glotz die Forderung, daB die Lin-

ke in den Massenmedien, in den Sozialisa-

tionsagenturen, den Apparaten der Hegemo-

niebildung arbeiten 5011. Br verschweigt dabei
nur, daB die kulturelle Hegemonie der Herr-
schenden in den Jahren nach 1967 im Ausbil-

dungsbereich (Studenten, Sehiiler, Lehrlinge)
bereits geféihrdet war. Die Antwort des Staa-
tes: Entliberalisierung, RadikalenerlaB, Mili-

tarisiemngstendenzen. Die damalige Regie-
rung? SPD/FDP. -

Gedéiehtnissto'rungen?
Was soll’s. Glotz ist kein Linker, sondern

Funktionéir einer Staatspartei, deren oberstes
Ziel die eigene Maclitbeteiligung ist, einher-

gegehnd mit der Sieherung des sozialen Frie-
'

dens in der Klassengesellschaft. Dennoch ist
es nicht uninteressant Glotz zu lesen. Warum?

Glotz erkennt die gesellscliaftlielie Um-

)ruchsituation, in der wirBuns befinden, —

:térker als viele Linke und Libertfire. Er zeigt‘
Bruchstellen auf, analysiert die Fraktionen
des herrschenden Blocks und droht mit dem

Polizeistaat, falls die Rechten an der Regie-
rung bleiben. »Teile des herrschenden Blocks
denken iiber die Notwendigkcit militarisierter
Demokratien Model] Tiirkei odcr Chile
auch fiir die BRD nach«. So abwegig ist das
nicht. Die Herrschenden in Deutschland ver-

fiigen ja fiber entspreehende historische Er-

fahrungen. Glotz’ Alternative ist die soziale

Absicherung der neuen Entwicklungsphase



des Kapitalismus. Die Wettbewerbsfahigkeit
des BRD-Kapitals soll auf dem Weltmarkt er-

halten und verbessert werden. Produktivfak-

tor Nummer 1 sind fiir Glotz die Arbeitsbezie-

hungen in der BRD. Der produktivisti—
sche Leistungskern der Gesellschaft ist

wichtig. Es werden zwar etliche Menschen

herausfallen, aber denen gehort unser sozial-

demokratisches Mitgeffihl (siehe -Wahlkampf
Rau in NRW). Glotz erkennt, daB es zu einer

Neuzusammensetzung des Arbeitsmarktcs

kommt. Traditionalle Arbeiterschichten,
mehrheitliclh Wéihler der SPD, verlieren an

Bedeutung, neue Sektoren werden wichtig, cs

gibt mehr Angestellfie als Arbeiter in der

BRD; ebenso sind die Unterschiede zwischen

Produktionsbereich Und Dienstleistungsbe-
reich nicht zu fibersehen; es existieren unner-

schiedliche Lebensvorstellungen und, beson-

ders wichtig, die meisten Menschen definie-

ren sich nicht mehr nur fiber Arbeit. Organi-
sierung um einen Antagonismus Lohnarbeit/
Kapital ist deshalb holffnungslos veraltet. Der

Kapitalismus in den Metropolen kann auch in

Zukunft der Mehrheit der Bevolkerung er-

tragliche materielle Lebensbedingungen bie:
ten. Glotz schlagt deshalb eine Kombination
aus materiellen Forderungen und Ideologien
vor. Trennungen lassen sich durch einen kom-

plexeren Interessenbegriff fiberwinden, d.h.

durch das Aufgreifen von Themen wie Abrij-

stung, okologische Modernisierung, Gleich-

berechtigung der Frau. Der neue Block kann

nur durch einen bewuBten politischen Akt

entstehen. Es bedarf dazu der SPD als organi-
sierendes Zenirum (Leader, Funktionare,
Fquolk), um das sich neue soziale Bewegun-
gen gruppieren. Konsequent aus seiner Sicht

ist es, daB Glotz rot-grime Parteibfindnisse

ablehnt.

Warum fiberhaupt ein Zentrum? — Weil es

nach Glotz ohne Hierarchien keine. Politik,
keine Veranderungen geben wird.

Unsere schwarzen und roten Traume einer

Gesellschaft, in der wir als Freie und Gleiche

unsere Angelegenheiten selbst regeln werden
— nur Anachronismen? Von der Entwicklung
[angst fiberholt? Technokraten und Konser-

vative aller Parteien, Sozialisten und Kommu-

nisten eingeschlossen, haben das immer schon

behauptet. An uns lage es; sie zu widerlegen.
Ob unsere Traume wirklich nur die Tréiume

eines Wermuttrinkers sind, werden wir nur er-

fahren, wenn wir unsere Ghettos verlassen,
uns einmischen in die sozialen Realitaten,
aber mit Uberlegung. So wie Gramsci ffir sei-

ne Zeit, seine Gesellschaft und seine Traume

dies versuchl hat.

Ich mochte deshalb abschlieBend einige
Voraussetzungen ffir eine libertare Politik

nennen, was soviel heiBen soll wie fiir eine li-

bertare Praxis.

Es klingt banal, veriindern kann man nur

das, was man untersucht, gepn’ift, auseinan-

dergenommen hat. Und Wir wollen veran-

dern, fiir uns gibt es viele Griinde zu revoltie-

ren. Auf eine Aufzahlung kann ich an diesel“

Stelle verzichten. Die Bereitschaft sich mit

Realitfiten auseinanderzusetzen ist etwas ganz
anderes als Anpassung an die gegebenen Ver-

hfiltnisseErforderlich istradikale Kritik und

manchmal die Demontierung liebgewonnener
anarchistischer Mythen. Realitatspriifung,
d.h. u.a. materialistische Analyse der BRD-

Gesellschaft und ihrer Entwicklungstenden-
zen, tja und weil es immer noch eine kapitali-‘
stische ist, bleiben die Marx’schen Analysein-
strumente wichtig. Aber genauso gehoren da—

zu die kulturellen Veranderungen durch die

Warengesellschaft und die Bedeutung der

parlamentarischen Demokratie.

Untersuchungen auch deshalb, um Bruch-

stellen besser erkennen zu konnen; wer be-

wegt sich we in welche Richtung? Mit wem

konnen und wollen wir zusammenarbeiten?
Die richtige Einschatzung der Krafteverhéilt-
nisse sowie unser realer Handlungsspielraum
ist wichtig, Sonst folgt nach einer Zeit euphori-
scher Vorstellungen die Demoralisierung, die

Resignation. Uns ist doch klar, nur eine

Mehrheit wird Herrschaft abschaffen; Stell-

vertreter schaffen nur Formen der Herrschaft
ab. Wie die Menschen hier und heute sind,
wie sie auf Krisensimationen reagieren, hat

auch ctwas mit historischen Erfahrungen zu

tun. Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist

gekennzeichnet durch den AusschluB der ar-

beitenden und abhangigcn Klassen aus der

politischen Diskussion und Steuerung. Folgen
sind u.a. ein geringer Politisierungsgrad, Par-

zellierung, der Verlust der Fahigkeit Biirger
des eigenen Stadtteils zu sein. MuB das nicht

berficksichtigt werden bei einer Diskussion
der Thesen Bookchins »Ffir einen libertaren
Kommunalismus<< (SF-19)? Nach 1967 gab es

auch Gegcntcndenzen: Die Entstehung einer
neuen Linkcn, neue soziale Bewegungen mit

libertaren Tendenzen, libertiir weniger im
Sinn eines Gesellschaftsentwurfs als vielmehr
als Methode politischen Handelns, Recht auf

Widerstand, Autonomic in allen Lebensbc-
reichen (vgl. Peter Bruckner: Versuch uns

und anderen die Bundesrepublik Deutschland
zu erkléiren, Wagenbach TB).

Und heute? 1986. Nur Minderheiten weh-
ren sich gegen die neuen Kapital-und Staats-

strategien. Undogmatische/autonome Linke
sind kaum organisiert und verteilen sich fiber
alle Klassen. Viele haben sich in den letzten
Jahren Vzuriickgezogen. Es gibt Widerstand
meist von Jfingeren, aber kaum Akkumula-
tion von Erfahrungen. Es fehlen linkc Gegen-
milieus. Wfire das nicht eine Aufgabe ffir Li—
bertare?

Und unsere konkrete Utopie? Unsere Vor-
stellungen eines anderen Lebens? Ist es nicht
so, daB wir gut wissen, was wir nicht wollen.
So ist vielen klar, daB die bfirokratisch-staats-
kapitalistischen Regimes keine wiinschens-
werte Alternative zur bestehenden Gesell-
schaft darstellen. Aber sonst . . . weniger Ar-

beit, Entstaatlichung, selbstbestimmtes Le-
ben, Basisdemokratie, Selbstverwaltung, Au—
tonomie . . . etwas vage . . . kein Wunder
daB auch Rechte sich unsere Begriffe aneig:
nen konnen (siehe Entstaatlichung). Es fehlt

der Entwurf einer freien Gesellschaft (01(0-
nomie, Politik, Recht, Kultur. . .) ffir das aus-

gehende 20. Jahrhundert. Auch Vorstellun-

gen wie sie erreichbar sein konnten im Zeital-
ter des Weltmarkts, der allseitigen Abhangig-
keiten, der internationalen Zusammenarbcit
der Slaaten.Der Einwand, es gibt doch liber-
tare Utopien ist, Wie ich denke, leicht zun'ick-
zuweisen. Die Warengesellschaft hat Sehn-
sfichte erzeugt, die die vergangenen Utopicn
veraltet erscheinen lassen. Und sonst? Die ci-
nen setzen auf die Modemisierung des Kapi-
talismus, die anderen auf ein Leben wie naCh
dem 3. Weltkrieg. Unser Entwurf mfiBtC

mehrheitsfahig werden konnen, qualitative
Verbesserungcn Zur bestehenden Gesell-
schaft beinhalten, neueEntwicklungsmoglieh—
keiten schaffen. lch denke, eine konkrelc

Utopie ist eine wichtige Bedingung ffir Veré'ln-

derungen in unserem Sinne.
Wer will und kann diese Gesellschaft in

Richtung auf mehr Freiheit verandem?
»Die Grenze zwischen Gegnern und Kom-

plizen des herrschenden Systems wird schwin-

delerregend anders verlaufen als die Arbeitcr-

bewegung traditionell voraussetzt<< (P. Briick-

ner)
‘

.

Gerade wenn wir hierarchische Organisa-
t1onen als Mittcl zurecht ablehnen, bleiben Ci-
ne Menge Fragen. Wie konnen aus Minder-
heiten Mchrheiten werden? Wie sind Erfah-

rungen verallgemeinerbar? Sind Gegenfjf-
fentlichkeit und Gegenstrukturen nicht Vor—

aussetzungen fiir langerfristigen Widerstand,
ffir das Lernen des aufrechten Ganges? Wi6

kann man nichthierarchische Strukturen allf'
bauen? Es sind neue alternative Bedfirfnissc
entstanden. Was bedeutet das z.B. fiir Zu-

sammcnschlfisse? Mit welchen Mitteln k6“-
nen wir Veranderungen erreichen? WelchC

Zeitvorstellungen haben wir? Was ist mit dem
Leben hier und jetzt? Wir leben doch nur ein-
mal. Sind wir die letzten Indianer in den MC-

tropolen? Vielleicht, — aber »Wer kéimpft
kann verlieren, wer nicht kampft hat schOn

verlorcn.«

Literalur:

giggionio Gramsci, Philosophic dcr P‘raxis; Fischer

Joachim Bischoff, Einfijhrung Gramsci, VSA 1981

fgcrry Anderson. Antonio Gramsci, Olle & Woltcr
79

1133;? Glotz, Die Arbeit der Zustimmung, Siecllcr



25:5.1987: Ein neuer Versueh, die Daten der

Burger zu erfasscn, steht ins Hans. In iiberre—

glonalen Zeitschriften lachelt Egon Holder,
der Leiter des Statistischen Bundesamtes die

Lcser/mnen an und fordert sie auf, den Frago—
hoch der Volkszfihlung auszuffillen.‘

Frcundlichcrweise stellt er sich gleieh vor: er

lsl def Leiter des Statistischcn Bundesamtes,
“'50 Clnc Respekts- und Autoritiitsperson, der

man als gute/r Biigrer/in zu vertrauen hat.

Und SChOn leg! or 105: >>Was ich Ihnen hier

‘QOFStCIIC, ist der neue Fragebogen fiir die

F §1ksziililung<<. Das steht Zwar auch fiber dem

.mngOgCn — aber sieher ist sieher— erst wenn

$11193than das sagt, hat das seine Rich—

‘gkcfl. »Es ist zwar noch eine We'ile hin bis

ZUI“ :25. Mai 1987, abcr sicherlich wollen Sic

mogllchst frfih wissen, worum es geht,« Das

:11 Crfalircn, \yiire in der Tat interessant. Nun

Ommt allerdlngs keine Erkliirung, wofiir die

Bil-[011gobrauclnwcrden. Bcispiclsweisc ware

CS micressant, zu erfahren, warum der Staat

"“11 dcr Religion seiner Bfirger fragt. Doch

mit solchen Kleinigkeiten gibt sich Egon Hol-

der erst gar nicht ab. Stattdessen klopft er sieh

selber auf die Schulter: >>Wir haben den Fra—

gebogen so gestaltet, daB man auf Anhieb mit

ihm zurechtkommmt.« Wer ist eigentlich
»wir«? Woffir werden die Daten gebraucht?
Auch dies verrat er leider nicht. Eine Antwort

liegt méglicherweise in seinen weiteren Aus—

fiihrungen: »Der Fragebogen entspricht ge-

nau dem, was das Bundesverfassungsgericht

in seinem Urteil verlangt und ffir geboten

ham. Hier nun wird eine neue Autoritat ein-

geffihrt: das BverfG.

Auch dieses bittet nicht etwa den Biirger,

sondern es >>verlangt<<, es >>halt fiir gebotem.
Die Ahnliehkeit mit den 10 Geboten, wie sie

hier moglicherweise vermutet warden konnte,

ist sieherlich nur zufallig, oder?

Was das héehste deutsche Gericht fiir ge-

boten halt oder verlangt, kann doch nichts

Schleehtes sein? Die Formulierung ist in ihrer

Sehlichtheit unfibertroffen arrogant. Was

staatliehe Organe fiir GEBOTENhalten oder

YERLANGEN, muB gemaeht werden. Was
die Biirger/innen dazu sagen, interessiert
wolil nieht.

>>Nun kénnte man fragen, wozu dann der

ganze Aulwand?« — Interessanterwcise steht
der Satz im Konjunktiv —

stillschweigend hie-

rin enthalten. ist, daB das wohl flbcrfliissig is!

>>Erhebungseinheit<< braueht sich nicht zu fra:
gen, das ware ja selber denken. Statistisches
Bundesamt und BVerfG sind ja nicht dumm
und liefern die Erklarung gleich mit: »Mit ei-

nem Staatshaushalt ist es im Prinzip nicht vie]

anders als mit einem privaten Haushalt —0hne

Uberblick kauft man zuviel, zu wenig oder et-

was Falsches ein.« Diese Verharmlosung ist
schon fast genial. Der private Haushalt kauft

taglich oder lain und wicder fiir seinen eigenen
Bedarf ein. Alinlich kann man doch gegentei-
lig argumentieren: Jede einzelne Behorde
muB regelmaBig einen Bedarfsplan erstellen —

auf dessen Grundlage wird dann eingekauft
Wieso die Einkaufer dann etwas Falsches be:
sorgen, sollte ihr Problem sein. Wozu die Biir-
ger/innen hierfiir einen Fragebogen ausfiillen

mfissen, bleibt Herm Holders Geheimnis.
Netterweise erla'utert er die Folgen, nach-

dem er den Unterschied dargelegl hat: »Beim

kleinen Privathaushalt macht die Differenz
em paar Mark aus—beim Staatshaushall sind’s
gleieh Milliarden — und die konnen uns alle

tenet zu stehen kommen.« Dem ist nur beizu-

pflichten: >>Erhebungseinheit<< denke nur an

so nette Kleinigkeiten — fiir den Staat mijssen
entsprechend im Verhaltnis zum kleinen Pri:
vathaushalt, statt ein paar Mark ja Milliarden-
angesetzt werden —wie Bundeswehr, WAAk—
kersdorf, Kalkar, Verkabelung. Rhein-Main-
Donaukanal, um nur einiges zu nennen.

. Egon Holder erklart weiter: »Wir miisgen
JCIZI In unseren Statistiken von Zahlen ausge-
hen, die gut 15 Jahre alt sind.« Woher kom-

men
dann eigentlieh immer die Zahlen zur Ar;

beitslosigkeit? Es werden doch Jahr fi'xr Jah

nene Statistiken erstellt! Das ist eine FrechE
belt, was er denen zumutet, die er anspricht
Fur

vine dumm halt er seine Leser/innen ei;
gentlich3 wenn er weiter ausffihrt: »Ffir viele

Entscheidungen, die uns alle betreffen fehlen

uns deshalb zuverlassige Daten. Dies ’gilt ffi
die langfristig vorausschauende Planung vori
Arbeitsplatzen, Renten, Schulen Wohnun-
gen oder Verkehrswegenxé

’
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Arbeitsplfitze
Beschriinkt man sich allein auf die Rolle dcs

Staates, so fallen doch einige Tatsachen aul:

Bundesbahn, Post und andere staatliche Stel-

len bauen massiv Arbeitsplétze ab. Die Post

plant Glasfaserverkabelung, womit Hundertt-

ausende fibcrfliissig und entlassen werden

konnen. Bedeutet langfristige Planung soviel

wie Wegplanung? Von den anderen Aus-

wirkungen cler Verkabelung ganz zu sehwei-

gen.

Renten

— die Rentenversicherung ist durehaus nieht

wegen mangelnden Daten so marodc, son-

dern weil der Staat seine Verpflichtungen
(Zuschfisse) ihr gegeniiber nicht erfiillt. Inso-

fern ist aueh hier Herrn Holders >>Argumenta~
tion« nicht zutreffend.

Schulen
‘

— die er cbenfalls anffihrt, sind doch an sich

Angelegenheit der Liinder bzw. der Kommu~

nen als Schultriiger. Nun crhalten die Kom-

munen doch von den Meldeéimtern die Daten

betreflend Zu-, Wegzug, Geburten, Sterbe-

fiille, Alter und Geschlecht der Einwohner.

Hieraus mfiBte sich der Bedarf an Sehulen ci-

gentlieh ableiten lassen. Weshalb dann ca. 60

Millionen Menschen einen Fragebogen aus-

fiillen sollen, ist unverstiindlich.

Wohnungen
—Von einem grundsiitzlichen Mangel an Woh-

nungen kann eigentlich nicht gesprochen wer-

den, wenn schon, dann von einem Mangel an

billigem W0hnraum.Bil1ig hiernicht im Sinne

von >>letztes L0ch<<, sondern von preiswert. In

den letzten Jahren geben sich auch die ver-

schiedenen Behorden Miihe, solcherlei

Wohnraum aufzuspiircn — zwecks AbriB oder

Luxussanierung— das nennt sich dann Stadlsa-

nierung. Dies ist allerdings eher ein politi-
sches als ein statistisches Problem.

Verkehrswege
— Was Herr Hélder zum Zeitpunkt der Anzei-

ge nieht wissen konnte: der Bundestag hzit vor

einigen Wochen den Bundeslernstrassenplan
verabschiedet. Das bedeutet, daB einige Tau-

send Kilometer StraBe zusiitzlich zu den jetzt
schon bestehenden gebaut werden. Insofcrn

muB das vorhandene statistisehe Datenmate-
rial gut genug sein, um hieriiber entscheiden

zu konncn. Betrachtet man statt dicser Orgie
in Beton auch noch Schienen- und Wasserwe-

ge, so fiillt doch aul, daB die Bundcsbahn so

weit ausgediinnt wird, dais das Kursbuch nicht

clicker als cin Comic-Heft wird, worin dann

immer mehr und immer sehnellere Intercity-
zfige stehen. Bci Wasserwegcn wird seit Jah-

ren am Rhein-Main-Donaukanal gebaut, der

nach allen bisher bekannten Tatsachen nicht

nur iiberflijssig ist, sondern noch (Skologisch
verheerend, weil er noch intakte Naturgebiete
zerstort.

Wie sich aus alledem ergibt, dfirfte die Hol-

derscheB>>Argumentation«z »Deshalb warten

wir schon auf Ihre Angaben zu den hier vorge-
stellten Fragem, kaum zutreffend sein, denn

der Staat hat ja fiir die jeweiligen Bereiehe die

notwendigen Daten zur Verffigung.

Der wahre Grund
— diirfte woanders liegen: »In ,der Ziihlung
werden Daten, die ansonsten meist bei den

versehiedenen Stellen und in der u.U. unter-

schiedlichen maschinellen Darstellungsform
gespeichert sind, informationstechnisch ein-

heitlich dargestellt, aktuell und zeitlich fiber-

einstimmend ohne die ansonsten zwangsliiufi-
gen Verféilschungen durch z.B. zeitlich be-

dingte Wénderungsverluste erhoben und be-

reits alle Angaben auf jeden Biirger bezogen
zusammengefiihrt bzw. zusammenfiihrbar ge-

speiehcrt. — Der Vortcil liegt auf der Hand:
‘Nicht nur die Probleme der technischen Zu-

sammenffihrbarkeit sind damit fiberwunden,
sondern es entféillt auch der Widerstand, cler

sich an der Frage der Bereehtigung bzw. Legi-
timation zur Zusammenfiihrung entsprcehcn-
der, verteilt gespeieherter Einzeldaten jewcils
entziinden konnte. Die Erhebung in einem

einzigen Akt der Volkszéihlung léiBt dazu kei-
nc Chance.«2

Fazit:

Die Anzeige ist sehlicht cine Frechheit in ihrer

Dummdreistigkeit gegeniiber ihren Leser/in-
nen. Der Stil ist ungefiihr genauso wie ein Re-

klame fiir Waschmittel, Hundefutter etc. Zu-

erst wird nieht gesagt, was das statistisehe
Bundesamt fiir Aufgaben hat. Stattdessen
wird sein Leiter cingefiihrt. Dieser stellt das

neucste >>Objekt (s)ciner Begierde<< vor.

Dann wendet er sich an seine zukfinftige
>>Kundscl1aft<<, der er ersteinmal schmeichelt:
>>sicher1ich wollen Sie moglichst friih wissen,
worum es geht<<. Er erweckt hier eine Erwar-

tung, die er aber anschlieBend nicht erfiillt —

denn er sagtja nicht, worum es geht. Stattdes-
sen lockt er damit, daB der Fragebogen ein-

fach gestaltet sei. Da ja der erste Anlauf zur

Volkszfihlung am MiBtrauen der Bfirger zu

Recht gescheitert ist, versucht er, eventuell
neu aufkeimendes MiBtrauen im Ansatz zu er—

sticken, indem er versichert, daB nur naeh
dem Allernotwcndigsten gefragt wird.

Fiir diejenigen, die sich damit nicht zufrie-
den geben wollen, hat er die Drohung, daB

der Fragebogen vcrfassungsgemiili sei. Da-
hinter steht unausgesprochen der gesetzliche
Zwang zur Auskunft. Bei Verweigerung der

Auskunftspflicht >>miil3ten Zwangs- und BuB-

gelder erhoben werden<<, wie es an andcrer
Stelle von ihm gesagt wird.3

Danaeh wird cr wieder versohnlich und

versueht, die Lerser/innen mit den besehrie-
benen >>Argumenten<< zu fiberzeugen. Anson-
sten steht zum SehluB noch unter dem Wort

>>Volksziihlung —— ein Kinderspielzeug<<, was

dann wohl darauf hindeuten soll, daB diese et-

was Ahnliehes wie ein Kindcrspicl darstellt

(und wer dcshalb den Fragebogcn nicht aus-

fiillt, diimlicher/unverstiindiger als ein Klein-
kind scin mum).

Nimmt man sich hiernach den Gesetzestcxt
vor, so offenbart sich der Zwangscharakter
noch vicl stéirker. Eindeutig wird auf die Aus-

kunftspflicht verwiesen. szviderhandlungen
kénnen mit BuBgeldem belegt werden. Dazu
kommt cine — meines Erachtens menschen-
verachtende Sprache, in welcher Menschen
als >>Erhebungseinheiten<< bezeichnet werden.
Die Individualitét eines jeden Menschen wird
ihm hicrmit aberkannt! Nur was zéihlt, regi-
strierbar ist, ziihlt. Der Mensch wird aufseine
Datenreduziert. Vor der verachtung, mit der
die Menschcnwiirde hier behandelt wird,
graut es mir. Uberlegt man hierzu noch, wie

eifrig der Staat mit der Einfiihrung von ma-

schinenlesbaren Auswcisen, Polizeigesetzen,
Verkehrszentralregistern, Verkabelung ist,
11nd welchc Datenmengen hierbei anfallen —

von denen E. Holder in seiner Anzeige
schweigt —— so bleibt eigentlich nur noch ein

Ausweg: boykottiert!!!

Lileratur:

1 Anzcige zur Volkszfihlung, z.B.: in: ZEITmaga-
zin, 27.12.1985

2 Humanistische Union, LV Berlin, betrifft: Volks-
ziihlung, Berlin 2/83

3 Dunkle Angste vor dem Computer, [212,253.86
4 Gesctz iibcr einc Volks-, Berufs-, Gcbéiude-,
Wohnungs- und Arbcitsstéittenzéihlung (Volksziih-
Iungsgesctz 1987)
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SF-Aktionsecke

>>Keinc Macht [fir niemand — alle Macht der

Phantasie!«
'

In Theoricbeitriigen (auch im SF) findet sich
rechl hz'iufig die Forderung, bei Aktioncn

Phantnsie zu beweisen. DaB dies die Stiirke

anarchistischcr Gruppcn scin kann, - gerade
auch im Gcgcnsatz zum martialischcn Macho-

Vcrhalten anderer >Rcvoluti0niirc< hierzulan-
d0 — konnen dcrzcit wiedcr einma] die

S.B.U.-Gruppen in GroBbritannien bewei-
sen.

.

Was ist das —- S.B.U.?

Dm ganzc Idcc stammt von cinigen Anarchi-

Stcn/Anarchafeministinncn aus San Francisco
und mcint nichts wcniger als das partiellc

Lahmlcgen staatlicher und wirtschaftlieher

Institutioncn. Mit wenigen tausend Flugbliit-
tern ausgerfistet, fuhren sic nach Europa um

lllrc Idce zu internationalisicren: an zwei aus-

gesuchtcn Tagen (1985 warcn cs der 29. und
30' April) »we1twcit« Aktionen zu starten,die
den gewohnlichen Betrieb lahmlegen. STOP

BUfS‘INESS AS USUAL (S.B. U.)./ Da die bis-

h-cngcn Aktioncn gutcn Erfolg hatten, wollen

SIC auch 1986 besagte Idee umsetzen. Interna-

tlonale Kontaktadrcsse ist: (2/0 121 Bookshop,
121 Railton Road, London, 8.0.24 (BOX
3.8.0.)

B
Beispiel Nottingham Nr.1

”1 ‘

gut geliilschtes — Wcrbeschrcibcn

I‘I'chhte die Runde: es versprach allen Leuten

3'39“ Kriigerrand (= ]()0().-DM in Gold)

1
enn SIC zw15chcn 2 und 3 Uhr nachmittags

lundcstcns 10 englischc Pfund bei einer Bar-

:lflys—Bank cinzahlcn wfirdcn. Das funktio-

trlicerltc“ Hundcrte von Lenten lcgten den BC-

Golaln Bfl‘rclays l3ank lahm, alle wollten das

d'lB ”dusSud~AfrIkaals>>Dankesch6n¢<daffin
L‘

-

SleuBarclays lnvcstitionen in Siid-Alrika

‘mcfstutzlcn (wie es in dem Wcrbeflugblatt

gxehchn hatte). Nebenclfekt: die Polizei lhat-

;ac’den Naclimittag zu tun, die Hauptfiliale von

«n‘clzxys Bank zu schiitzcn.

Beispiel Nottingham Nr.2

Eine andere Féilsehung versprach, daB in einer

Supermarktkette (Sudafrika-Geschafte) be-

stimmte Waren mit einem schwarzen Stem ge-

kennzeichnet waren, daB diese ausgelagert
werden sollten und deshalb besonders billig zu

kaufen wiiren. Es gab den ganzen Tag Chaos:

die Massen suchten die Waren mit dem

schwarzen Stern! AIs Polizei die Laden fulltc,

war nicht viel mehr Ordnung zu spfiren.

Nottingham zeigte sieh fiberhaupt gut in

Form: ein Witzbold drehte im Rathaus die Si-‘

cherungen raus und verschwand unerkannt;

eine Gruppe besuchte MeDonalds mit einer 4-

Wochen—alten stinkenden Linscnsuppe
Die Polizei bekam laufend Anrufe, daB Punks

ein Pelzlager ausréiumen wfirden; etwas spater
besuchten dann militante Tierschutzer ein

ganz anderes Pelzlager. Auf dem Rolls Royce
des Oberburgermeisters wurde munter ge-

tanzt usw. . .

— ahnliche Aktionen, neben

Barclays, Lloyds, McDonalds, Polizei traf es

vor allem auch Sex-Shops, Mustemngs'amter

etc. —

gab es in London, Luton, Bristol, Nor-

wich und Newcastle. Lediglich in Norwich

ging die Aktion schief und 24 Leute wander-

ten kurzfristig in den Knast und erwar-

ten Anklagen wegen Sachbeschadigung. In

Newcastle hingegen wurde ein Kommunique
der S.B.U.—Gruppe sogar im lokalen Rund-

funk verlesen.

Wackersdorf
-

und die Berichterstattung der burgerliehen

Medien

'

Am 2.3.86 starb in Wackersdorf die 61jéihrige

Erna Sielka, am Ostermontag der 3‘8jéihrige

Alois H. — Demonstrationsfreiheit in diesem

freiheitlichsten Staat, den es auf deutschem

Boden je gab?
Viel Aufsehens wurde um den Tod beider

nicht gemacht; es blieb Genossen vorbehal-

ten, dureh die Besetzung mehrerer Tageszei-

- Foto: Michael Wolf
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tungen cine Berichterstattung einzufordern.
Wir zitieren aus der Presseerkliirung der Be-

setzcr des Gottinger Tageblatts: »Die Polizei

versuchte, mir Einsatz von Schlagstfickelz, Trc'i-

nengas and Hunden, die Spaziergiingcr vom

Bauzaun abzudriingen. Mehrerc Falzrzeuge
des Bundesgrenzschutzes versuchten (ms uncr-

findlichem Grand, sic/1 einen Weg quer durch
die Menschcnmcnge zu bahnen. Dabei wurde
die 61jc’ihrigc Ema Sic/kn von cincm jungen
Polizisten stark gerempelt zmd wiire gesn‘irzt,
wenn sic nicht von cinem anderen Demon-
stramcn aufgcfangen warden wit‘re. Aufgeregr
liefsic danach aufden Polizisren 214 11nd wurde

nachAusmgen van Zeugen ein zweitex Mal zur

Seite gestoflcrz, womufhin sie mit einem Her-

zinfarkt zusammenbrach. Der Polizist ver-

schwand soforl hinter der Polizeikette, die

Hundertschaft des BGS wurdc nach ku'r‘zer
Zeit ausgetauscht.

Zwei Sanitiz'ter aus den Reihen der Demon-
stranrcn leistcten sofort erste Hilfe mit Herz-

druckmassagen. Ein in unmittelbarer Nt'iheste-

hendes Sanitfitsfahrzcug des BGS wurde nicht

eingesetzt. Der fiber dem Platz kreisende Poli-

zeihubschrauber wurde ebenfalls nicht zu Hil-

fe gemfen, wofL'ir die Polizei mehrere fade"-
scheinige Begrfindungen lieferte: Ztmc‘ichst

hie/3 es, der Hubschrauber habe auf dem 85

Hektar umfassenden, gerodeten Gelfinde kei-

nen Platz zum Landen. Dann wurde behaup-
tet, dafl es sez'n ko'nnte, dafi er am Starten gellin-
dert wiirde imd aufierdem sei es nicht mc'iglich,
ihn fi‘ir einen Kr‘ankentransporr umzurfisten.

Letzterem widersprichtaberschon mal die Tat-

sache,da/3 bereits am Fuschingsdiensrag cin

Verletzter mit einem Polizeihubschrauber ab-

transporriert wur‘de. AIS damz schlie/J’lich 20

Minuten spc‘iter ein Krankenwagen erschz'en,
war die Frau bereits rot. «

Massive Polizeikrafte, Massenverhaftun-

gen, geziclte Hysteric-Falschmeldungen,
BGS- und GSG 9—Einheiten, Maschinenpi-
stolen, Knuppeleinsiitze sagen genug iiber

den Durchsetzungswillcn des staatlichen Ge-

waltmonopols in Fragen, bei denen ein Min—

derheitenschutz cine dcmokratisehe Selbst-

versténdlichkeit ware. Doch das ist alles noch

nicht genug, wir folgen dcr Einsehé‘itzung der

Gottingcr Besetzer, wenn sie erkléren. daB
bei den Unruhen nach dem Tod von Gunter
Sare die Offiziellcn gemerkt haben, daB allein
die Einschfichterung und Kriminalisierung
nicht ausreicht. Als wenige Tage Spiller in
Amsterdam Hans Kok bei einer Hausdurch-

suchung vorfibergehend festgenommen und
am nachsten Morgen in der Zelle tot aufge-
funden wurde, herrschte in den bundesdeut-
schen Medien faktisch Nachrichtcnsperre, —

weil abermals grofiere Unruhen vermutet

wurden. Dasselbe nun mit den Toten von

Wackersdorf. Berichtet wird stattdessen wie-
der cinmal fiber den Unterschied zwischen
friedlichen und gewalttiitigen Demonstran-
ten. Dadurch »entlarvt sich die sogenannle

frcie und unabhdngige Presse als véllig {oval
gegeniiber staatlichen Interessen mid Zielen
11nd trit! als manipuliertes und bewuflt many)“.
lierendes Instrument auf. »



Die wirklc Rocky HorrorPicture.~._
Show: Der Staat

VQn Stehen Schecter

Es ist in diesen finsteren Zeiten schon eine

Leistung, die Horror Shows aufzulisten und

gegcn sie zu protestieren; aber was bringt dic-

ser wachsende Etatismus zum Ausdruck? WiC

ihn analysieren?
Auf der einen Seite ist man geneigt, ihn als

reaktionéires Phanomen zu betrachten, der

letztc GruB eines Teils der Welt, der noch im-

mer im HobbesSchen Alptraum der Untercnt-

wicklung gefangen ist, wo autorit‘are Regime
-

gerade wegen ihrer Zuflucht zur Gewalt, dic

untrfiglichcn Zeichen politischer Instabilitfit

sind. chn man moderne Geschichte aus dic-

scr Sicht betrachtet, ist das Aufkommen dcs

demokratischen Staates und der konstitutio-

nellenRegierungsformen Teil des institutio-

nellcn Bcgriffs der Staatsbfirgerschaft, dcr

seine Wurzeln im 16. Jahrhundert hat, wel-
ches als Bewahrungsprobe fiir den kapitalisn-
schen Fortschritt diente.

Der Staat ist tot, lang lcbc der Staat! - Dieser

Ausruf, widcrspriichlich bis zum Extrem, héilt

in bitterer Ironie dcr Welt den deformierten

Spiegel ihrcr cigcnen Doppeldeutigkeit vor.

In wenigen, rclativ begrenzten Gebieten ist
die Mehrheit der Menschen wohlerniihrt, in

etwas besseren Barackenstfidtcn unterge-
V

bracht und mehr Rcizen ausgesetzt wie sie

verkraftcn kann.

Man mochte meinen, daB Auschwitz eincn
'

Endpunkl darstellte, aber in weiten Teilen der

Welt sind heute Praktikcn, die vom mitteleu-

ropiiischen Totalitarismus entwickelt wurden,
normale politische Handlungsweisen gewor-
den. Fiirjene Dissidenten, die fiir die Sowjet-
union zu schwierig in Irrenhausern oder Ar-

b‘eitslagern zu internieren sind, hat sich der

kommunistische Parteistaat eine herkémmli-

che Behandlung einfallen lassen: Exil. Im We-

sten Wird das Exil Vielleicht als eine Art Frei-

h eitbetrachtet. Es sollte aber nicht vergessen

werden, daB es auch eine Art politischer Aus-

schluB ist; und in der modernen Welt ist politi-
scher AusschluB oft ein erster Schritt in Rich-

tung korperlicher Liquidierung. Die Nazis er-

klarten die Juden zuerst zu Staatenlosen be-

vor sie sie zu Unpersonen machten. Heute ha-

ben Obdachlosc und Fliichtlinge schon fast ei-

nen institutionalisierten politischen Status er—

reicht. Millionen von Fliichtlingen wurden als

Ncbenprodukt nationaler Befreiungskriege in

Ostafrika vertrieben. Ihre festen Wohnsitze
sind Lager in Somalia und im Sudan, ihr be-

stiindiger Wohltiiter: die High Commission
der UNO. Sie sind nicht allein. Israelis und

Palastinensern gelang es einen schier unlosba-

ren Konflikt zu schaffen. Selbstbestimmung
rechtfertigt Terrorismus bzw. Besetzung und

verneint des anderen Anspruch auf Mensch-

lichkeit, dessen politische Dimension die Biir-

gerrcchte sind.

Ian‘indern‘. so verschieden WlC Iran und
Kambodscha habcn mobilisicrle Eliten be-

gonnen ganze Gesellschaftcn umzugestalten,
7

was natfirlich auch die Umgestaltung von Mil-
]ionen von Individuen bedeutet. Die Konse-

quenzen sind bekannt: massiv erzwungene
Binnenwanderungen, Folter und Unterdriik-
kung. Und die Folterungen nehmen zu, Jahr
ffir Jahr, Land um Land, Vergangenheit und

Vorstellungskraft iibertreffendzBrasilien,
Chile, Argentinien, Guatemala, El Salvador,
Uruquay — um nur einige Lander zu nennen,
wo Folter, Mord, erzwungene militéirischie
Einberufung, Sippenhaft und Einschuchtc-
rung

-

sogar Volkermord zu institutionalisier-
ten Staatscinrichtungcn Wurden. Hie und da

spricht man fiber die Demokratisierung der

Regime, genauso wie man fiber die Liberali-
sicrung dcs Sowjetsystems spricht, Oder die
Transformation der Apartheid in Siidafrika,
selbst wenn solche Spriichc keine ideologi-
schen Mantelchen sind, gibt es immer noch

Keynes wichtigsten Spruch: Auf Iange Sicht
werden wir alle tot sein.

.

5'
I

.
Dieser ProzeB war

lang und blutig. Eingrenzungsbewegungcn
cntwurzelten die Bauemschaft und schufcn

Heimatlose und Arbeitshauser. Ein Jahrhun-
deft lang Saugte die kapitalistische Industriali-
Sicmng die Arbfeiterklasssags. Die Abschaf—

‘

fung ides Ancien Regime (FeudalismUS) CT‘

wies sich als gewalttéitig und blutig, nicht nuf

fur die traditionellen Eliten, sondern auch [iir

die befreiten Massen. Wo Modernisierung ZU

spat kam, so wird behauptet, kam der Faschis-
mus. (. . .)

Die repressiven Mechanismen heutigcr
Staaten haben wenig zu tun mit dem StaatsflP‘
parat dcr Ancien Regimes. Intellektuell Und

methodologisch wurzeln sie in der Entwick—
lung moderner Technologie und Ideologic-
Nicht nur sind die Foltermitte] hochst verfci-
nert, sondern auch die psychologischen VOT‘

gehensweisen, auf welchen die Anwendung
der Folter beruht. Es existieren jetzt Foltcr—

schulen, um die Manner der Praxis zu trainie-
ren. Man kann sich den Grad der psychologi'
schen Verfeinerung gut vorstellen, die nélig
ist, sie auszubilden, und zwar in einer Welt
die diese Praktiken offiziell verdammt.W511‘

rend die Nazis sich hauptsachlich auf Ideolo-
gie und totalitare Isolation gestiitzt hatten. Um

die SS zu indoktrinieren, miissen ihre zeitgc'
nossischen Artgenossen solche Methoden 315

plump und unbrauchbar betrachten, - wcil

ineffizient. In diesem Sinne wurde Folter cin
Teil des »Fortschritts«.



Auch die Ideologie bleibt nicht dahinter

zurfick: Was Orwell als Doppeldenken und

Ncuspraclze beschrieben hat, wurde Teil der

offiziellen Sprache auf der ganzen Welt. Es ist

auch nicht nur Einbildung, wenn wir glauben,
daB wir das alles schon einmal gehort haben.

Naeh dem Scheitern der deutsehen Arbeiter-

revolte 1953 bcmcrkte Brecht witzig, daB die

L'ehre fiir die Regierung klar sci: es wiire Zeit

fur sie das Volk aufzulo‘sen and sick ein ande-

res zu ttliihlen. 1980 kommentiertc der Priisi-

dent Uruquays die Weigerung des Volkes, ei-

nctn Referendum zuzustimmen, welches die

Milltz'irdiktatur institutionalisieren sollte, mit

fast den gleichen Worten. Der Frasident hat in

der Zwischenzeit also auch noch den Trost der

Irome verloren, den der Diehter noch hatte.

In solch ideologischer Manipulation wird

Folior politiseh zu therapeutischer Repres-

51on: Die stabileren, bzw. die offen totalitaren

Regime wie die Sowjetunion oder Republik
Sudafrika kennen dcshalb auch Gesetz und

Psychiatric benutzen, um die Tatsache zu ver-

sehleiern, wie sehr die ganze Gesellschaft auf

Terror aufgebaut ist. Man kann aueh sagen,

daB' der Terror eingebaut ist. Gereehtfertigt

mlc1st mit >>Wohlfahrt<< oder >>Schutz<<. Was

Wir wahrnehmen ist vielleieht die totale Um-

kehrung des historischen Prozesses von 6f-

fentlieher Wohlfahrt und sozialer Kontrolle;
erste begleitet den Aufstieg des modernen

Staatcs, letztere rechtfertigte sich mit erste-

rerZWenn das zutrifft, wirft diese Entwieklung

:Lnflge
ernste Fragen fiber den >>Fortsehritt<<

(- . .)Wie die real existierenden sozialisti-

schen Gesellschaften sich des fortschrittlichen

Standpunktes bemiichtigten und sic in ihren

LegitimationsprozeB einbauten, so haben

aueh die ncuen, totalitiiren Gesellschaften der
3, Welt die sozialistisehe Ideologie zu ihrer

Art von Gleiehsehaltung umgestaltet. Das

Modell des heutigen Iran ist ein Fall dcr hier-
her gehort. Seine Sprecller und seine Apolo-

geten prz'isentieren cine entstehende undein—

hennische Form der Staatskontrolle, wo reli-

giose Tradition und moderne Repression ge-
koppelt werden, beide ausgegeben als legiti-

mC'S.M0dell von Modernisierung und

Krltik der Westlichen Gesellschaften, die als

gettlos, materialistiseh und man moehte fast

lnnzufiigen bourgeois gelten. Das Arrange—
ment hort sich bekannt an, ab'er cs gibt einige

mine 'I‘One im Refrain: die Kritik ist selbstver-

standlich fortschrittlieh und sehlagt Kapital
aus dem Mange] an Transparenz westlicher

Gesellschaften. Sic versucht an deren Stelle
ein lebensfiihiges Modell der Modernitat an-

ZUbieten.

>>Die Grofiméichte fiirchten den Islam, weil er

den perfekteln Menschen schafft<< (Imam Kho-

meiny)
Das revolutionare Projekt soll nicht den Is-

lam modernisieren, sondern die Modernitat

islamisieren: cine Herausforderung an den

Materialismus und Rationalismus, die den

Westen ausmaehen. Der Refrain ist nichtsde-

stoweniger vollgestopft mit Worten, die in eie

nem anderen Kontext als nationalistisch be—

zeichnet werden wfirden: die Attaeke gegen

die Dekadenz, der antiimperialistische An—

strich, das expansionistische Geklingel,der
Ruf nach totaler Mobilisierung. Wenn der Fa-

schismus wiederkommen kann, damn diesmal

in der Ideolotgie der Modernisiemng.

Wie soll man dann die Nazierfahrung inter-

pretieren? Gesehiehte wird umkehrbar, Hit-

lerdeutsehland ist nicht mehr nur eines der .

Versehen des Kapitalismus, ein Nebenpro-

dukt von entwicklungsmaBiger Verzogerung

und nationaler Besonderheit. Eher scheint

Faschismus dann ein falseher Wendepunkt zu

sein, der zu oft genommen wird (l); ein Fall in

die Barbarei, welcher ffir die Zukunft zu be-

ffirehtenist. (. . .)
Wenn man dieser Linie folgt, wird der Fa-

schismus zu einem Absehnitt in der Entwiek-

lung des modernen Staates und nicht - wie

vielfach interpretiert - zu einer Regression in

der Entwieklung des Kapitalismus. Er verkor-

pert niehts anderes als eine Sozialordnung,

welche das Erstarken einer Technobiirokratie

favorisiert, die als notwendig ffir die Verwal-

tung dieses Staates angesehen wird. Solch ei—

ne Sicht wfirde auch erklaren, warum in den

verschiedensten historisehen Momenten und

in verschiedenen politischen Zusammenhan-

gen, das Projekt der Modemitfit eine so be-

merkenswerte Ahnliehkeit an den Tag gelegt

hat. Wo die Regierung sich als Volksregie—

rung ausgibt, aber tatsachlich in der Hand von

' Eliten liegt, ist es kaum verwunderlich, daB

wachsendes Gewicht auf die kulturelle Re-

volution als das Herz jeder Modemisierung

(néimlich die der Mensehen) gelegt wird. Ein

sicheres Zeichen fortgesetzter Beherrschung;
- ist doch diese Formulierung ein charakteri—

stisches Kennzeichen ffir seheinbar so ver-

schiedene Regime wie Nazideutsehland,

Mao-China und den islamisierten Iran.
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Betrachten wir auBerdem, was ein Autor
fiber Lateinamerika gesehrieben hat:

»Kein Zwezfel, es existiert ouch innerhalb re-

formistischer oder revolutiondrer Bewegun—
gen, christlicher oder humanistischer Inspira-
tion, sogar unter den Uniformen, einenicht un-

bedeutende Stromung, welche die Notwendig-
keit betont, zu einer wirklichen Emanzipation
voll Demokratie, effektiver Teilnahme and
wirklieher Verantwortlichkeit der Produzen ten

zu kommen. Aber es ist nur eine Gegenstro-
mung, die zuoft in dem groflert Durcheinander

verlorengeht, dessen Generaltendenz auf den
Staat zielt and sick auf die Staatsmacht verlc'z'flt
-gelichsam als die einzige Quellevon Verit'nde-

rung und Autoritiit. . . . Wenn wir uns nicht

auf Phrasen und Absichtserkliirungen be-

schrc'inken [assert wollen, sondern das Vernal-

ten and die Handlungsweise eines jeden Mit-

glieds der neuen Avantgarden verfolgen, sind

wzr gezwungen anzuerkennen, dafl die allge-
meine Linie, von dersie inspiriert warden, an

die Grenzen totaler Mobilisierung von Res-

sourcen and Arbeitskraft gent. Dir/3 sie die Ar-

beitskraft gré/J’tméiglich nutzbar machen, ihre

Disziplin und ihr Management sicherstellen

wollen, um den grofltmc'iglichen Ertrag abzu-

pressen und eine Wirtsehaft, die aanampfbe-
ruht, aufzubauen. Agrarreformen werden un-

ter dem Aspekt geplant, das Entstehen eines

Arbez’terproletariats zu begiinstigen; In vestitt'o-

nen um das imdustrielle Kapital zu verstc‘z‘rken'

die soziale Organisation zielt lediglich darauj"
ab, die Produktivitiit und Disziplin zu verbes-

sern; in diesen-- wichtigsten — Orientierungs-
punkten bewegtsz'ch das »Fortschrittsprojekt«.

. Mit einem Appell an die Freiwilligkeit und den

Enthusiamsmus beginnt es, mit einer Zuflucht
zu den diversen Zwangsmaflnahmen geht es

weiter.«

Die Programme konnte man als soziali-

stisch bezeichnen, denn sie erlauben sehén-

farberisch die Versehmelzung von tausend-

jahrigen Wiinschen mit den Erfordernissen
der Planung. Eine Methode, die auch mit dem

anderen schlichten Wort geféihrlich be-

zeichnet werden kennte; - wenn wit gewillt
wéiren, unsere Neugierde so weit zu treiben.
dal3 wir fragen, wer regiert, wer zieht Nutzen
daraus und wer bekommt den Mehrwerl.

Ein anderer Autor hat diese theoretisclhe

Beschreibung fiir die Praxis Athiopiens besta-

tigt:
»Im Jahre 1981 konnten die Mitglieder der

COPTE (Commission on Organisation of the

Ethiopian workers Party), die schon als Partei

auftrat, folgendermaft‘en klassifi'ziert werden:
Bauern (I,2%), Arbeiter (2,9%), Lehrer, B‘e-

amte, Angehorige der Armee und anderer Ge-

sellschafmschichten 95%. Nach einer besonde-
ren Anstrengung in der Mitgliederwerbung
und einer Anderung der Mitgliedschaftsbedin-
gungen sieht die Sache im 0ktober1982 so aus-

Bauern (3,3%), Arbeiter (21, 7%), Intelligenti:
sa, Beamte, Angeho'rz‘ge derArmee and uncle-
rer Gesellsehaftsschichten 75%. Die Zahlen

sprechen fiir sic/1 selbst. Die COPTE Soil in ei-

ne wirkliche Partei, ausAnla/J‘ des 10. Jahresta-
ges der Revolution, umgeformt werden und es

ist nicht schwer zu erkennen, welche Kilasse in
Addis-Abeba an der Mach! ist and an der
Macht bleiben wird. Es kommt nicht von an e—

ffinr, da/3 der renommierte Schriftsteller Beglu
(fume von seiner Funktion als Generalsekre-
tar des Informationsministeriums entfemt wur-

de und sein letztes Buck konfisziert und verbo-
ten wurde: in ihm beschuldigte er die neuen Bil—

rotcraten, nur auf Frauen und Autos scharf zu

sezn,.und er verglich sie mit der von Milovan
Djilas besehriebenen Neuen KIasse.
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Auch im Westen gedeiht die neue Klasse

und die Kontrollmechanismen wcrden ver-

mehrt. Man .sieht es vielleicht zuallerst an den

auBenpolitischen Beziehungen der modernen

kapitalistischen Staaten,‘ wo internationale

Geldinstitute benutzt werden, um die Abhiin-

gigkeit der 3. Welt und deren Bonapartismus;
(gemcint wohl Hang zur Militarisierung) auf—

recht zu erhalten. Oder am Export von Folter-

schulcn und Befriedungstcchniken; an der

wachsenden Zuflucht zu ideologischer Ver-

drehung und Ubertreibung, we aim feindlicher

Einfall gleich zur Invasion wird; wo nationale

Sicherheit, Imperialismus und freie Wahlen

(und neuerdings auch in der AuBenpolitik der

eigentlichinncnpolitische Terrorismus; SF)
ein Freibrief [fir Repression werden. Wo - als

kleines Beispiel - als Name des Hauptgeffing—
nisses fiir politische Gefangene in Uruquay
>>Libertad<< (Freiheit) gewahlt wird.

‘

Solche Entwicklungen bleiben jedoch nicht

ohne Bumerangeffekt auf die Politik der kapi-
talistischen Lander. Das Leben wird dort,
trotz all dem >>Fortschritt<< in vielen Aspekten
schwieriger und von Angst fiberschattet. Die

Krise schlagt Wurzeln und zerschlfigt Tréume

und Leben. Mehr Menschen leben von der

Wohlfahrt und sind arbeitslos. Junge Men-

schen haben wenig Aussichten auf einen Job.

Die Geburtenraten sind niedrigFamilien
zcrbrechen‘ Grenzen werden dicht gemacht.
Der Staat kiirzt die Sozialausgaben, versucht

sich aber gleichzeitig in neue Gebiete sozialer

Aktivitéit hineinzudréngen oder in alten neue

Regeln zu etablieren: in der Sexualitat, der

Gesundheitsfflrsorge, Bevolkerungsstatistik,
Einwanderung und in Sachen Weltall.

In der BRD bekommen Frauen, die ein

Kind nicht abtreiben lassen, Geld vom Staat.
In Kanada, das einst eine relativ liberale Ein-

wanderungspolitik betrieben hat, ist es sehr

schwer einzuwandern, es sei denn man ist sehr

reich oder weist besondere Qualifikationen
vor. Die Regierung der USA investiert Billio-

nen von Dollars in die Rfistungsforschung,
mit dem Ziel den Atomkrieg in das All zu-ver—

lagern. Allem zugrundeliegend ist eine inter-

nationale Wirtschaftsrivalitéit zwischen den

USA, Westeuropa und Japan, denen es um

die technologische Vorherrschaft geht. Eine

Entwicklung, die dem Militarismus und dem

Autarkiestreben neuen Auftrieb gibt. Rassis-
mus und Gewalt sind zuriickgelkehrt und su-

chen die konstitutionellen Demokratien in so

verschiedenen
‘

Formen Wie rechten politiv
schen Bewegungen (FN in Frankreich), Vi-

deos (Gewalt), unerklfirlichen Selbstmorde-

pidemien und Fernsehen heim.

Zeitschrift fiir Kultur ' Heft 1/86

Der postmodeme
Prometheus:

Kiinstliche Intelligenz
Sn Gentechnologie

U
nd cler Mensch versuche die Gotter

nicht/ und begehre nimmer und

nimmer zu schauen,/ was sie gnédig be’

decken mit Nacht und Grauen. Der mo—

ralinsaure Warnruf aus Schillers »Tau—

chem scheint derzeit links mehr Beach'

tung zu finden als rechts, so wieder beim

ji’mgsten Knall im All. Dafi die Kritik an

der technologischen Entwicklung erst

richtig trifft, wenn sie sich auf den Ge-

genstand selbst einléfSt, soll dieses Hefi

verdeutlichen.

Kfinstliche lntelligenz, denkende Ma’

schinen, mascliinelle Menschen? WOLF—
GANG Cor setzt sich mic Problemen ma'

schineller Intelligenz auseinander, mit

erkenntnisrheoretischen ebenso wie mit

scheinbar banalen: Wie genau rechnen

Rechner? JOHANN PETER REGELMANN be'

schreibt die Ideologiegeschichte dCS

Gentechnologen uncl FRITZ GI‘JDB folgt
den Spuren von Robotern und Frankel?
steinen zurfick zu der philosophischen
Krise um (und seit) 1800. Sie finden da’

bei Grenzen und Ergebnisse, die andcre
sind als die religiéser Bescheidung 0der
315 die grenzenlosen wissenschaftlic‘5’6n
Allmachtsphantasien.
Aufierdem in diesem Heft:
Rum FECHER: SAAMEN. Leben und
Kunst einer ethnischen Minderheit ' PE’

TER KOCK: Konstruktion uncl Chiffre.
Paul Klees Zeichnungen ' Fmrz GUDEZ

Traumféden um Walter Benjamin:
Spazierengehend zwischen Zypressen
UMBRUCH 5/85 kann, wo im Buchlian'
del nicht erhéltlich, fur 5 DM (Schciny
Scheck Oder notfalls Briefmarken bitre

gleich mitschicken) bei Buchvertrieb Hfl'

ger, Postfach ll 1162, 6000 Frankfurt 11v

bestellt warden.
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Hintcr dcr Angst steckt vielleieht die Ver-
mutung, daB allcs irgendwie ungcrccht ist, die

Krisc, die SpnrmaBnahmen, dic unausgespro-
chenc Repression weltweit; vielleicht verbirgt
sicll sogar die Erkcnntnis darin, daB die wahre

Natur dcr Krise dic Unbrauchbarkeit der ge-

gcnwiirtigen sozialen Organisation ist; — zinge-

Siclits des vorhandcnen Wissens, der Ressour-

CCn und dcs Reichtums an Energic. Die Er-
kenntnis ist jedoch nur cine Vermutung,.c1n
Vielleiclit. Die dominantcre, sofort gezeigie
Rcaktion ist Frustration und Maehtlosiglreit;
Verstiirkt dnrch das Eingcstéindnis dcr Elitcn
im Stazlt Lind im privatcn Bercich, daB auch SIC

maelitlos sind, angesichts internationalen

Drucks, den sic nieht kontrolliercn ki’mnen.

Die hervorgerufene Panik verstéirkt parado-
Xerweise den Wunsch nach Kontrollle, sic
niihrt jene sozialen Kriifte, welche, kiimcn Sic

Verstiirkt an die Maeht. cinc autoritiire Ent-

wieklung in den westliclicn Stuaten nicht on-
vorstellbnr ersclicinen lasscn. Dic volllge

Nutzlosigkeit dcs gegenwiirtizen sozialen Ge~

1 fiiges treibt uns in gewisser Weisc in diese

Richtung. Die Automatisierung ganzer Fabri-

ken, die Einffihrung von Robotern, der waeh--

sende Einsatz von Computern,
—

alles macht

Arbeit, wie wir sic kennen iiberfliissxg. Aber:

die Gesellschaft léiuft noch immer auf der

Geldschienc, was Arbeit, wie wir SIC kennen
noch immer notwendig macht! Aueh nienn

sxe

unnétig ist. Die Verteilung dcr Arbeit inner-

nalb dcr westlichen Gesellschaften w1rd (icin-
nach in Zukunft der Verteilung der Arbcit m-

nerhalb der gegenwfirtigen internationalen
Ordnung filmeln: eine- grolie Unterklasse in

relativer Armut wird von emer internationa-
lcn Elite regiert und gemamgt, deren Exx-
stenz, ganz zu schweigen von den Prwrlegien,

aul der Aufrechterhaltung eines Kontrollsy-

stems beruhen wird. In diesem Kontrollsy-

stem wird der Staat, Oder eine modifizierte

Form davon, cine interessante Rolle spielen.

Hinweise auf dieses mogliche Szenario (dem

wir heute entgegenwirken miissen) geben die

wachsenden Zahlen von Analphabeten.
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Das schéidlichste Element in diesem Szena-

rio ist, die Verschleierung. Denn obwohl die

Technobfirokratie bestehen bleibt, werden

durch die Verstreuung der Maeht in der Ge-

sellschaft die Kontrollelemente verschleiert

und der Eindruck hervorgcrufen, daB der

Staat tot sei. Das impliziert einerseits cine er-

weiterte Handlungsfreiheit fiir seine individu—

ellen Mitglieder, schafft aber andererseits

neue Kontrollmechanismen, die das Funktio-

nieren solcher Freiheiten auf héhcrer Ebene

erst erlauben. In dieser Wcisc funktioniert

heutige Maeht und so wird sic von den Medien

verbreitet. Politisehe Diskussionen nchmcn

unweigerlich einen therapeutisehen Farbton

an. Die Animatoren sind allesamt »fort—

sehrittlich<<. Die Teilnehmenden sind ange-
messen dogmatiscli Oder cool. Aber: niehts

und niemand sagt die vollc Wahrheit und die-

se implizierte Verriicktheit hat Methode. Es

ist die Methode der Ordnungsfanatiker, deren

Funktion es ist, die Situation zu dcfinieren
und in die zeitgenossischen Kontrollmuster

einzuarbeiten. Die Mensehen sehen, wie cine

Welt vor ihren Augen konstruiert wird. Eine

Konstruktion der Realitéit, die ihrer Kontrolle

entwischt, obwohl sie vcrsuehen ihre Realitéit

zu beherrschen Oder wcnigstens, daran teilzu-

nehmen. Die Ungleichheit von Macht und

Ressourcen vorausgesctzt, ist Kontrollc not-

wendigerweise eine Trau m, der ffir einige
wenige vorgesehen ist; aber solange die groBe
Mehrheit der Definition zustimmt, ihr Heil in

diesem Sinne sucht, wird das Kontrollsystem
weiterbestehen, aueh wenn das System selbst

auBer Kontrolle zugeraten scheint.

Das ist zugegebenermaBen cines der trau-

rigsten Szenarios und echt orwellianisch. Es

wird bestimmte Emeuerungen und bestimmte

Annfiherungen auf internationaler Ebene er-

fordern - in 051 und West, Nerd und Sfid,
staatliche und multinationale Zusammenar-
beit.

Es gibt jedoch eine andere moglichc Va-

riante, die mehr mit dcr funktionalistisclhen
und marxistischen Tradition konform geht:
diese tendiert dazu, cin langsames, aber be-

stimmtes Entfalten von Gcschichte 2115 Fort—

schritt und Freiheit mit immer groBeren Mog-
lichkeiten zu sehen. In dieser evolutionisti-

schen Version reprisenticren die komplexe-
ren Gesellschaften, weil sie anpaBungsfiihiger
sind, die Zukunft. Eine Zukunft, in der aber

ebenfalls Autonomic und Kontrolle unauflés-

lich miteinander verbunden sind. (. . .) Die

politisehen Erben dieser Perspektivc sind die

Sozialdemokraten mit all ihren Varianten: da~

her ihre Verteidigung des Staates, konstitutio-
ncll und kontrolliert und dcswegcn ihr Realis-
mus.



18

Diese Perspektive ist 'nicht unplausibel,
aber ein nagender Zweifel bleibt, ob der Be-

merkung, auf die wir schonhingewiesen ha- »

ben, daB im~Zeitrahmen dieser Perspektive,
wir sicher alle tot sein werden. Der Zweifel

bleibt auch bestehen wegen der Zweideutig-

L. Lanza: Fascism and Techno-bureaucracy, in:
OUR GENERATION, Montreal 1977

L, Mercier-Vega: La revolution par lEtat, Payot, Pa-

ris 1978

O. Kapeliouk: Quand 1c paysan est tcnu a lécart dcs

decisions politiques, Le Monde diplomatiquc, 1984
Adrct: Travaillcr deux heurcs par jour, Scuil, Paris

WECHSE
keit von Freiheit und Fortschritt in den libera-

len Zonen der Welt und die Fragen, die sie

auch weiterhin aufwerfen. Die Auswahl wird

gréBer, jedoch scheint es ffir die Menschen

keinen Untersehied zu machen: denn der Ein-

druck verfestigt sieh, daB die Auswahl zwi-

schen Sex und Politik in Wirklichkeit keine
'

wirkliche Wahl ist. (. . .) Kaum wird mensch-

liche Aktivitat von einer Ara der Plackerei be-

freit,wird sic schon wieder kanalisiert oder

verfiihrt durch andere, deren Herrschaft oder

Vergnfigen nur fiir den Preis fortgesetzter Op-
fer, Subordination oder Konflikt erreicht wer-

den konnen (. . .) Die Psyche desilndividu-

ums und das Verhéiltnis zwischen Individuum
und Gemeinschaft werden dadurch pestimmt,
daB die Pseudo-Ereignisse, die in spektakuléi-
ren Dramatisierungen an den Menschen vor—

iiberrauschen, nicht von ihnen selbst gelebt
werden. Was wirklieh gelebt wird, hat nichts

zu tun mit der offiziellen Ereigniswelt der Ge-

sellschaft via Fernsehen. Die individuelle Er-

fahrung von té'tgliehem Leben bleibt ohne

Spraehe, ohne Konzept, ohne kritisehen Zu-

gang zur eigenen Vergangenheit. Sie wird

nicht vermittelt, nicht aufgeschrieben und

vergessen;
-

zugunsten der falschen Erinne-

rung an das Spektakulére.
Aus dieser Welt werden immer mehr die

Utopie und das Prinzip Hoffnung verbannt.

Unser Engagement gilt deshalb notwendiger-
weise dem Gegenteil. Im Zentrum der politi—
sehen Debatte fiber die Natur des Staates

steht eigentlich die Frage, ob eine Gesell-

schaftohne Staat, aber der Freiheit verpflieh-
tet und sogar fortschrittlich im eigentlichen
Sinne, moglich ist. Diese Frage steht irn Zen-

trum der Debatte zwischen Sozialdemokratie

und Anarchismus, zwischen Realpolitik und .

Utopie. Trotz all ihres Realismus und Empi-
rismus, scheint die Sozialdemokratie zu ver-

gessen, daB der moderne Staat historiseh aus

der Subordination und Integration der utopi-
schen Elemente der Demokratie entstanden

ist, wéihrend die Losungen, die sie vorschla-

gen nur die Probleme reproduzieren, die sie

vorgeben zu losen. Vielleieht ist es das Beste,
- was wir anzubieten haben, aber nicht als rei-

nes Wunschdenken, — wenn wirdarauf hinwei-

sen, daB nur eine fundamentals Umgestaltung
der sozialen Strukturen Verbesserung ver-

spricht. Heute Vielleicht mehr den je gilt, daB

die Ideologiekritik eine zentrale Frage ist und

wirversuchen mussen, danach zu leben, auch

angesichts unserer eigenen Widersprfiche.
Mehr zu tun, ist Aufgabe der Politik und urn‘

den Weg abzukléiren brauehen wir die Theo-

rte.

Anmerkung:
Stephen Schectcrs Artikel ist die gekfirzte und iiber—

arbeitete Fassung cines geplanten Vortrags beim

Anarchistenkongch in Venedig. Der Vortrag fiel

dann wegcn dem Wunsch vielcr hollandischer und

dcutscher Besuchcr iiber Hausbesetzungen zu dis-

kuticren aus. Schectcr war dcr einzige offizielle Teil-

nehmcr der umfunktionierten Veranstaltung, der

die Souveréinitiit aufbrachte, seinen Bcitrag fallen zu

lassen. Gerade dies machte uns neugierig.
Benutzte Literatur u.a.:

Hannah Arendt: The Origins of Totalitarism, New

York 1951

H. Sklar: Trilateralism, Black Rose Books, Montre-

al 1980

G. Debord: The Society of Spectacle, Black and

Red, Detroit 1977

1977.

N. Laurin-Frencttc: Sociologic et societés, 1983
M. Bookchin: The Ecology of Freedom, Palo Alto

1982

T. Adorno: Negative Dialectics, 1973
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An der Universitiit Biclefcld findcl vom 30. Mai -

l..luni 1986 cin Kongch stall, in dessen Mittclpunkt
das Disktissionstltema stchen soll: Kein Staat mil

diesem Slaat? Zicl dcs Kongrcsscs ist es, »alte und

ncuc Schwachpunktc >linkcr< Staatskritik dcutlich

Zu machcn, sie aufzuarbeitcn etc. Aufgcrufcn zur

Tcilnahme sind allc in diesem Bcrcich Aktivc, Orga-
nisationen etc.

chi Ansatz-l’unktc untcr vielcn andcren sollcn

LB. sein: .

1') Frauen erfahrcn gerade in ciner Zeit, wo ihre ver-

stiirkte Milwirkung und Beteiligung am offentli-

chcn Leben diskuticrt wird, die Frcmdhcit cincs

Staatsgcbildes, das nicht ihrcs ist. (Hoffemlich
nichtst) Ihnen slcllt sich die Frage, ob cin Staal,

gleich welchcr Ausformung, den Rahmen [fir ci-

nc Gcsellschaft bilden kann, in dcr patriarchali—
sche Strukturcn aufgclOSt sind. Andcrerscits sind

dcr Selbstverwirkliclnmg von Frauen auf >>In-

scln<< in dieser Gcsellschafl Grcnzen gesetzt. Dcr

Widerspruch, dcr sich darin iiuBcrl, daB Frauen

glcichzcitig »mittendrin« 11nd doch >>drauBcn<<

smd, macht Vcrz'inderungsstratcgicn schwierig.
Forderungcn nach gezicller Fraucnférdcrung an

den Slant bzw. dcr Vcrsuch, mit Hilfe staatliehcr

Machtmillcl (Fraucnministcrium. Frauenbeauf-

tragic odcr Strafrccht) Frauendiskriminicrung

abzubaucn, maclien dic Diskussion notwendig,
mwieweit cs moglich Oder fiberhaupt wiinschcns-

\vert ist, den Slant fiir dic Ziclc dcr Frauenbcwe‘

gu_ng zu instrumentalisicrcn.
Dtc aktuclle Kontrovcrse um die sog. >>Sicher-

hcits-Geselze« macht die Wcitcrcntwicklung des

>'>freiheitlich-demokratischcn Rechtsstaates<< (no
I“. SF) zum moderncn Sicherhcitsstaal (schr mo-

dem! bcmmnt, SF) deutlieh. Der scheinbarc Sicg
ECgCn dic Volksziihlung 1983 vor dem Bundcs-

Vcrfassungsgcricht wird mm in scin Gcgcnteil
verkclrrt und als Legitimution zur Erwcitcrung
dCS chrwachungsappnrates und zur Auswci—

tung der innerstaatlichen Geheimdicnstc miB-

liraucht. Wie kann es in dicser Situation gclingen,
ubcr die bloBe Ablelmung wcitercr Verschiirfun-

gen hinaus zu eincr konstruktiven Position in dcr

Innerslaallichcn Sicherhcitsdiskussion zu gelan-
gen?

Veranstnltcr: ASTA Biclcfcld‘und Fachschal't Jura;
mll Von dcr Partie, man merkt‘s an den gewiihllcn
Formulierungen, die Griinen und die Jusos, nicht

Clngt.‘|adcn: dic Anarchistcn. Also cine Auftakt-

Vcranstziltung fi‘Ir cincn problcmbewuBtcn, ubCf

Slu‘atsimmimcnten >>linkcn« Wahlkampf?
AS TA Biclcfcld, I’aslfllcl1'86 40,- 4800 Bielefeld; Tel:

0521/1063909.
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»Heimat und internationalc Solidaritiim, unter die-

sem Motto steh! dos 12. Tiibinger Festival vom

23.—25.5.86. Musik und Diskussionsvcranstaltun-

gen werden zu drci >>Hcimat<<bereichcn vorbcrcitet:

Baden—Wfirttcmbcrg, Siidafrika, Europa. lm sam-

staglichen Hauptkonzert >>Freihcit fiir Nelson Man-

dcla<< werden u.a. Mercedes Sosa, Lutz Gorncr,

Franz-Josef Degenhardt, District Six, Lydic Auvray
und die Auvrettcs, auftrcten. Als Redncrin wird

Zindzi Mandela, Tochtcr Nelsons und Winnics, er—

wartcl.

Festivalbiiro: Club Voltaire, Haaggaxse 26b, 7400

Tiibingcn, Tel. .' 07071/51524.

Auch in Chicago {and parallel zum Erschcincn dic-

scr Nummcr dcs SF cin Internationales Anarchisten-

treffen vom 1.5. — 4.586 statt. Endc 1985 hatten 40

Anarchisten bcschlossen, den lOOstcn Jahrcstag von

Haymarkct nicht biirgerlichcn odcr andcrcn soziali-

stischcn Gruppcn zu fibcrlasscn. Unter dcn vorbc-

rcitctcn Workshops fandcn sich Thcmen wic: Gc-

walt-Gewaltfrciheit; thzwcrkc; Politik in dcr cr-

sten Person; Pornographic; chsur; der Kuklux-

klan; Kindcrbcfreiunngesctz und Anarchic; Ticr-

bcfrciung; fortsclirittlichc Idcologien; Nationalc Bcv

freiungsbcwcgungen; Klasscnkampf; anarchistisehe

Zukunftspcrspektivcn.
Zudem war gcplant: Am 1. Mai cine Demo; am 2.

cinigc anti-kapitalistischc Aktionen in Chicago; am

3.Mai cin Banquet, cine Tclcfonvcrbindung zum

australischen Kongch und cin Nachtkonzert; am 4.

Mai schlicBlich sollten die die >>Martyrer vcreinnah-

mendcn<< Denlkmalscnthiillungen dcr Stadtoffizicl-

lcn und Sozialistcn >>begleitct<< werden, mit eigcncn

Aktioncn.

Nachtragliche Informationcn fibcr den Ablauf ctc.

bci: Impossible Books, Box 1200 WIFullerton, Chi-

cago, Illinois 60614; USA. Falls sich jemand aus der

SF—Leserschuf! nach Chicago verirrt hat, wiire eirz Be-

richt erwu'nscht.

4flntemationales Sommertheater-Seminar in Ber-

glsch-Gladbach, Haus Lerbach vom 16.-—25.August
86. Integriertc Workshops zu: Zirkuslechnikcn
Clownene, Tanz und Bcwcgung, unsichtbarcs Stra:
Ben-und Aktionsthcatcr clc.. lO Tagc, 350.-DM
Vcrpflcgung und Unterbringung inklusive.

- ’

Kontakt: Jeanine de Hens, Europ, Akademic Ler-
bach, 5060 Bergisch-Glaa’bach 2, Tel. : 0220281021.

Das 2. Freiburger Video-Forum findct vom

gill-12.11.86
in Freiburg stall. Videos an und In-

05 von
_

cr Mezlz'enwerkstat!Freibur , K '

7800 Pref/7mg. ,

g omadstr.20,

Der 11. Internationale Gewaltfr
'

“

militarisierung findct vom 16.7. fgfillqifligglg: Enl-

he Dumburton in Schottland stall. Durch mfi'na“
schc Landnahme sollcn dic dortigen U—BooblSItfm‘
punktc crwcitcrt werden. Von uns gcplant

W-

}zlorfs/hopjéTrainings und gewaltfrcic Aktioncrfmd
on a :

'

' ‘

Frankfutrr-jotchael Grlmm, Port/15th] -3/403, 6000



>>0rdnung ohne Freiheit ist

Unterdrzfilckung -

Freiheit ohne Ordnung geht
aber auch nicht<<

Frage: Clara, die néichsten Fragen zielen mehr

auf die gegenwfirtige politischcn Probleme

und Geschehnisse ab. Du hast mit Pavel, dei¥

nem Mann, stalinistische Machtpolitik am ei—

genen Leib erfahren miissen, und kennst dar-

iiberhinaus das Schicksal vieler Sozialrevolu-

tioniire und Anarchisten, die in éihnlicher oder

gar schlimmerer Weise verfolgt wurden. Wie

bcurteilst dlu heute selbst den Wandcl sowjeti-
scher Innen-und AuBenpolitik seit Stalin?

Was hat sich in den Amtszeiten Chrust-

schows, Breschnjews, Andropows, Tscher-

nenkos deiner Meinung nach positiv veriin-

dert? ‘

Clara: Also mit Chruslschow hat sich eines ge—

‘éndert, daB néimlich die Verbrechen von Sta—

lin fiberhaupt ausgesprochen wurden. Die

Kommunisten wollten das erstmal gar nicht

glauben. Und — dann wurden ja vielleicht

einige Leute aus den Lagern entlassen. Einze-

Photos: Christian Cadot, Nizza

von Winand Eh/s und Axel Wagener

/Black Star Press Duisburg-Gdttingen

le, wie Solschenitzyn, kamcn raus und zwar

schr oft durch internationalc Aktioncn. Abcr

aufgclost wurden die Lager nicht. Die Biiro-

kratie hat sich insgesamt weiterentwickelt und

wird auch immer versuchcn, ihre Privilcgien
festzuhaltcn. AuBenpolitsch ging cs cigentlich
immer noch um die Macht.

Abcr ich muB weiter ausholen. Ich war ja
2115 Kind schon in der sozialistischcn Kinder-

gruppe uind dann kam —

ach, das mochte ich .

jetzt doch schnell noch crziihlen: Damnls war

in Basel gerade der intenationalc lFricdens-

kongreB der III. Internationale.‘ Da hat mein

Vatcr mich bei der Hand genommen und wir

sind auf den Mfinsterplatz gegangcn . Wir ka-

men auf diesen Platz — da herrschte ja schon

cine bcstimmtc Kriegsstimmung, also daB

man Angst hatte vor dem Krieg. Und in mei-

ner Erinnerung — ich war 4 Jahre alt —- W?”

der Platz schwarz von Menschen. Von fibcrn“
kamen sic her. Das war so am Ende des Kon-

grcsses. Mcin Vater ging fast jeden Tag hin-

Er war Anti-Militarist, deutscher Kricgs'

dicnstvcrweigerer. Dort, auf dieser VCT‘

sammlung, gab es eincn einstimmigen 130'

schluB: sollte der Krieg ausbrechen, dfln"

mfissen wir international den Generalstrcik
ausrufcn, um den Krieg zu verhindern. Es w?lr

eine Begcistcrung, wirklich toll! Ein Ein-

druck, den ich nie vergesscn werde.

Dann mit 6 Jahren, kam ich zur Schulc. E5

war bereits Kricg und wir hatten daruntcr Z“

leidcn. Wir waren Deutsche — mein Valor

war doch Dcutscher — und den ging das 105. d“

habcn sic uns in der Schule nachgeschriC“
>>Sauschwab<<. Damals war so eine schrchli'



Che nationalistische Slimmung in der Schweiz
-

wo cs doeh zwisehen Deutsehland und

Frankreich losgegangen war.Es war genau am

Beginn dcs Weltkrieges. Da hat mein Vater

gesagt: >>Lal3t euch nicht beeindrucken, rcdet

mit den Lenten. Sagt ihnen, ihr seid nur Men-

schen. Die konnen nichts dafiir, daB sic in der

Schweiz geboren sind, oder wer in Deutsch-

land oder in Frankrcich geboren ist. Ver-

sucht’s und wenn’s nicht klappt — haut Zu-

riick!
i

Wir waren drci Méidchen, zwei Dcutsche

und cine Italiencrin. Bei meinem Bruder war

{rueh noch ein Deutscher. In der Sehule habcn

sic uns dann wieder gehéinselt. Da sind wir auf
SIC 105 11nd haben sic verprfigclt. (Laeht)

Es gab dann cine Diskussion vorder gan—
20" Klasse. Wir wollten uns verteidigen, und
so babe ich gesagt: >>Horcn Sie« — diese Leh-
rerin hat auch noch Religionsunterrieht gegc-
ben — »ist derliebc GottDeutscher, Franzose

Oder Schweizer? Wir haben nicht angefangen.
ch hiinseln uns. Wir sind gegen den Krieg,
unser Vater auch, der ist Kriegsdienstvcrwei-

gercr. Und wenn sic sugcn, der liebe Gott ist

Cm Schweizer, Franzose oder Deutscher,
dann ist das nicht riehtig!« (lacht) Damit war

SchluB. wir batten keine Schwierigkeiten
mchr.

‘Dann bin ich in die Kommunistische Par-

lei. Ich war zu der Zeit in Paris, von 1925 his

1928, dort habe ich in der Fabrik gearbeitet.

Nachher arbeitete ich bei der I-Iumamite’2 und

glng auf die Schule der Kommunisten. Da-

malls ging es gegen den Kricg in Marokko.3 In

Paris ling es (fiir mieh) an (mit dem Stalinis-

mus). Ich habe einc ziemliche Rolle gespielt,

hobo Vorlriige gehalten usw. Eines Tagcs kam

Cm ErlaB von oben, daB man nicht mehr selbst

Wiihlen konntc, sondern von oben eingcsetzt
WlI‘d‘ So ling das an: man muBte das Politbiiro

als Leitcr ancrkennen. Es kam darauf an. wcr

féihig ist und wer nicht féihig ist. Damit fing
auch dlie Opposition an

~

gegen Stalin. Sie ha—

ben mieh dann —

es sind ja Halunken ——

von

der Zelle Bellevz'lle, es war die grdBte Zelle

von Paris, eine ausgesproehene Arbeiterzelle,
in das l. Arondissement, 0pém, eine reiche

Gegend versetzt. Da hatte ich genug.

Wie ich zwanzig war, bin ich zuriick in die

Schweiz und ging dort sofort in die Kommuni-

stische Partei; da begannen die Diskussionen:

Stalinismus - Trotzki. Trotzki war ja fiir uns'

der Held,”I und plotzlich war er ein Konterre-

volutionéir.

Pavel kam aus Moskau zuriiek, am selbcn

Tag. Wir haben uns schon als Kinder gekannt.
Er war Leiter der Kindergruppe. Damals

beim Generalstreik5 war ich zuvorderst. Da

hat er mich an den defen gezogen und ge-

sagt: »Maeh, daB du nach hause kommst, hier

hast du nichts verloren« (lacht) Die Mutter ei—

ner Mitschfilerin wurde damals im Flur von

Soldaten ersehossen. Er kam also von Moskau

zuriick. Ich weiB noch genau,es war der 15.

Juli 1928, und ich war am selben Tag aus Paris

gekommen. An dem Tag wurde das Arbeiter~

heim der Kommunistischen Partei und Jugend

eingeweiht und Pavel sagte: »Woher kommst

du?« — »Aus Paris. und du?« - >>Aus Mos-

kau». Da haben wir diskutiert und erzéihlt bis

nachts um zwei.

Dann wurde ich in der Metallergruppe ak-

tiv, weil ich Metallarbeiterin war und die habe

ich soweit gebracht, daB sie auch in Opposi-

tion kamen. Da haben die Stalinisten gesagt
-

wir gingen immer Skifahren, jeden Samstag

und Sonntag
— »Du mit deinen weibliehen

Reizen, hast sie sexuell verfiihrt, deshalb sind

sie zur Opoosition!« (laeht). Danach haben

sie mieh ausgeschlossen, d.h. nein, sie haben

gesagt: »Wir schlieBen dich nicht aus, dd muBt

aber die 2] Bedingungen unterschreiben und

dich von Pavel trennen.«

Undl das war’s dann. Pavel war bereits aus-

gesehlossen und so kam ich hinterher. Voilé.

Und dann — wir hatten diese Verbindun-

gen
— kamen von Deutsehland aus KPO—Leu—

te zu uns, auch Trotzkisten aus Zijrich. Mit

denen. haben wir diskutiert. Am Anfang ha-
ben wrr mit der KPO zusammengearbeitet.

Frage: Mit Brandler?

Clara: Mit der Brandler-Gruppe, ja. Aber
auch mit Paul Frdhlich’. Der hat sogar bei uns-

gewohnt, in Basel. Wir haben Konferenzen
gemacht und groBe Diskussionen. Zuvor
schon gab es Kontakte mit einer Gruppe in

Berlin, der KAPD.“. Wir hatten auch Vortréi-

ge mit-Otto Riihle". Auf jeden Fall fing die

Opposrtion mit diesen Kréiften an. Erst spiter
haben wir dann mit Trotzkisten zusammenge-
arbeitet; mit denen haben wir uns allerdings
auch nicht lange verstanden. Pavel und ich ha-
ben erstmal eine groBe Reise (als Globbetrot—
ter zu FuB und per Autostop) gemacht, durch

den Balkan.

Doch zur weiteren Entwicklung in RUB-
land: 1936 kamen dort die groBen Schaupro-
zesse und ErschieBumgen.‘n Pavel hat fiber
diese Prozesse geschrieben, fiberhaupt fiber
die stalinistische Biirokratie. Das brachte uns

den Vorwurf ein: »Ihr seid Konterrevolutio-
nfirel Ihr liefert der Bourgeoisie Material
spuekt gegen die Russische Revolution.« Wj;
sind manehmal richtig angepobelt worden.

Danach kam sowieso Spanien. Aber wir .

waren bereiis vorher kritiseh gegeniiber den
'1 rotzkisten und hatten groBe Diskussionen.

Frage: Warum?

Clara: Die haben doch vertreten: >>Regenera-
tion innerhalb der Partei, innerhalb des Sy-
stems.«” Dazu haben wir gesagt. »Das ist ganz

ausgeschlossen.« Die Intellektuellen haben
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doch auch lange Zeit immer geschrieben:
»Was die Burgerlichen alles schreibem — in

einer Revolution muB man hart sein, und die

Russen sind hart bedrangt.«
— Die groBe

Wendung unter den kommunistischen Intel-

lektuellen, wie z.B. Sartre, das war Solscheni-

zyn. Obwohl man auch vorher schon sehr vie-

le Biicher dieser Art kanntc, waren die Intel-

lektuellen schwankend geblieben. Sartre hat-

te doch gesagt: »Man darf nicht verzweifeln,
man darf doch die Arbeiter bei Renault Z.B.

nicht verzweifeln lassen.« Abcr mit Solscheni-

zyn gab es dann diese allgemcine Wendung.
Es war, meine ich, die groBe Massenwendung
gegen den Stalinismus, gegen den GULAG.l2

Und die GULAG gingen, ja gehen immer

noch weiter‘ Wenn man an all die Verbannten

in Sibirien denkt. Die wurden ja zu Tausenden

dahin verschickt. Und daB die bis 1971, 72

dort bleibcn muBten und hcute vielleicht noch

da sind. l
Ich kenne jemand, der kommt fiber die Ge—

werkschaften sehr oft in die Sowjetunion. Er

war ein Trotzkist und ist es immer noch geblie-
ben, immerhin mittlerweile aber doch etwas

kritischer. Sein Eindruck, sagt er,
— alleine

kénnen sie manchmal mit den Russen spre-

chen, mit Gewerkschaftern, — ist, daB sich bei

den Arbeitern im Geiste etwas andert, daB die

Arbeiter und die SAMIZDATin 10 Jahren

stark genug waren, die Biirokratie zu andern.

Frage: Was ist die SAMIZDAT

Clara: Eine oppositionelle Gruppe, die im

Gcheimen arbeitet. Sie tauschen Nachrichten

von Hand zu Hand aus; es handelt sich um ille-

gale Flugschrilten. Und das hat’s jetzt mehr

und mehr im Umlauf.13 Dieser Trotzkist meint

auch, daB es wahnsinnig schwer ist, richtig sei-

ne Meinung zu sagen. Er sagt, es ist eine inter-

essante Geschichte, daB sich der Mensch eben

auch anpaBt, daB er sich im System zurechtfin-

dct. Er verdient nicht genug, fangt an zu ver-

kaufcn — also auch Schiebungen, die gibt’s
zur Genuge. Die Korruption geht schon ziem-

lich tief. Aber er sagt auch, es gibt schon Mog-
lichkeitcn, daB es besser wird.

‘

Geandert hat sich noch, daB die Arbeiter

viel mehr saufen. Und wie heiBt er noch, die-

scr GPU-Mann, Andropow, der wollte ja

durchgreifen: mehr RegelmaBigkeit bei der

Arlbcit, strenge Strafen und auch verbesserte

Konsumbedingungen. Er wollte da einiges an-

dern — aber das ist doch :fiir die Fische. DaB

die Russen so viel trinken, wie noch nie, den

Wodka schwarz kaufen, das ist doch ein Zei-

chen der Demoralisierung.

Frage: Was bedeutet der Begriff>>real existie-
.

render Sozialismus<< fiir dich?

Clara: (lacht) Es gibt da einen glanzenden
Spruch: >>Ordnung ohne Freiheit ist nichts -

Freiheit ohne Ordnung geht aueh nichtl<< — je-
denfalls sinngemaB. Also ich wiirde sagen, die

Erfahrung ist Spanien. Das war die einzige

(historische) Moglichkeit, auch die Bfirokra-

tie zu verhindern. Denn es gehorte zu ihren

Prinzipien, daB kein -—

es gibt n'atiirlich immer

auch einen Durruti, der sich total eingesetzt
hat und den man vergottert hat, das gibt’s ja
immer, daB der eine stiirker ist — aber es ge-

horte zu ihren Prinzipien, daB kein Burokrat

und kein consejo, kein Rat, eine Gelegenheit
hat, sich festzusetzen und daB er gewechselt
werden muB. Es galt immer: die Kontrolle

von unten.

Nun sind die Menschen heute nicht mehr
so. Wie Souchy sagte: >>In der Evolution heute

geht’s den Arbeitern so gut<< und sie sind auch,
wenn man so will, korrumpiert. Abcr schau

mal, die Arbeitslosigkeit, schau mal die Mog-
lichkeit cines Krieges — die Zuspitzung ent-

wickelt sich eigentlich immer schlimmer.
Durch die Kommunisten ist auch der interna-
tionalistische Gedanke nicht mehr so stark —

was war die Internationale fiir eine Waffe! Die
haben das total nationalisiert.”

Das muB eine neue Welle geben, und viel-
leicht entwickelt sich unter den Jungen etwas
daB man Parteien ablehnt, daB da cine anti:
autoritare Stimmung entsteht, daB die Kon-
trolle von unten kommen muB. Wenn sie auch
manchmal schiefgeht, die Kontrollc; das Prin-
zip bleibt ja!«

Frage: Jctzt mal einen Bereich, den wir bisher
iiberhaupt noch nicht beriihrt haben. Wie
siehst du die US-amerikanische Innen- und

AuBenpolitik —- insbesondere seit dem Amts-

antritt des >>neuen Konservatismus<< unter

Reagan?

Clara: (lacht) Fragt mich nicht — natiirlich
lehne ich das ab‘! Die wollen genauso (“9
Macht wie dic Russen. Die wollen die WClt
beherrschen und kontrollieren‘

Aber da ist noch ein Unterschied: Ci”

Reagan kann abgesetzt werden —- ein Stalin
oder ein heutiger sowjetischer Fuhrer nicht-
Leider ist die Opposition in Amerika nicht

stark genug.

Ubrigens wiirde ich sagen, daB es nicht
>nur< Amerika ist, das international herrs‘chcn
will und herrscht. Denn ohne die multinatio-
nalcn Konzernc kronnen die Amerikaner auCh
nichts machen — die beherrschen doch fiberall
das Geschehcn.

Und auf der anderen Seite steht der Mach!—
~ bereich von RuBland. Alle Konflikte sind l3

global. Wenn du bedenkst >>Afrika<<, entwc-

dcr kommt RuBland oder Amerika rein. DCS-

halb meine ich immer, die internationalisti-
schcn Gedanken mussen in die Gehirne. Sic

mussen verstandlich machen, >nichts ist natio-
nal zu losem. Ist fiberhaupt eine nationale RC'

volution moglich, ohne daB die Amerikancr
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oder die Sowjets eingreifen? Die wiirden das

doch glatt zusammenschlagen. Es muB‘ heute

eme internationalc Bewegung werden.

Frage: Was verbindest du mit dem Begriff
>>1mpcrialistiscl1<<?

Clara: Also, wir habcn gelernt
- in der kom-

munistischcn Schule —: >>Imperialismus glcich
Kolonialismus — die Welt beherrschen, finan-

ziell, okonomisch und politiseh. Ouil Als Im-

perialistcn sehc ich natiirlich die Amerikaner,
sehe ich die Russen.

Frage: Warum die Russen?

Clara: Was beherrschen sic? Sic beherrschen
doch die ganzen Satcllitenléinder. Und wollen

noch mchr beherrschcn. Das ist aueh cine Art

Imperialismus, ist ja ganz logiseh. Schau mal,
sre unterbezahlen doch das Material aus den

Satellitcnlandcrnl

Frage: Wic siehst du die Belreiung der soge-

nannten 3.Wclt? Wir in den sogenannten In-

dustrieliindern dcr westliehen Hemisphare le—

ben im Prinzip auf deren Kosten, (. . .) d.h.

wir konncn gegen die Unterdriickung der

Menschcn in der 3.Welt, gcgen den Imperia-
l1smus auch in Paris, London oder Hamburg

kiimpfen.

Clara: Natiirlich. Schau mal, wohin gehcn die

2-3 Millionen pro Minute, die bei uns [fir die

Rfistung fabrizicrt werden? Die gchen in die

3'.Wc1t-Liinder. Und das crste, was dicse na-

tionalen Befreicr tun, ist cine Armce aufzu-

bauen und die bczahlcn das ja.
Ich denke zum Beispiel an Rene Dumont

und andcre Leutc hier in Frankreieh, die wie

die Lowcn gcgcn diese Waffenlicferungen
kiimplen. Das ist sehon mal cin kleincr Krcis,
abcr bis jetzt hattcn sie noeh nicht mit sehrviel

Erlolg. chigstcns bringen sie einigcs zu Be-

wuBtscin.

Natiirlich miiBtc es die logische Folgc sein,
dull wir dagegen angehen

—

wo wir sind. Das

sagt auch Dumont, der sehr lange in Kuba

\var. Dorthin haben die Russcn Masehinen ge-

sehiekt — die Kubaner sind gcgeniiber den

Russell walmsinnig verschuldet -— Masclhincn,
the sic fiberllaupt nieht b‘edicncn konncn.

Wenn etwas fehlt, wird es nicht ersetzt — die

Vcrrottcn. Er crziihlt Z.B. cine Sache: da

kommt er in cine Gegend, wo aul einem gan-

zcn Hi‘igel nur Bananen gcsctzt werden soll-

19H. Die Bauern haben dazu gcsagt: >Blod-

smn, da waehscn keinc Bananen -— >DOCh, wir

miissen nicht nur Zuckcr anbaucn, sondern

aucli Bananen und andcrc Artcn.< Die Bau—

Crn habcn also den Hiigcl angclegt, auf Wei-

Slmg von obcn. Er muBte abgcarbeitet werden

Und dann wurden die Banancn gcsetzt. Nach

drel Jaln'en War immer noch keine Bananc da.’

Allcs muBte deshalb wieder umgearbeitet
Worden. ché Dumont hat das Bueh gcschrie-
bcn »Ist Kuba sozialistisch?« (PariS' 1970).

Darin kommt er zum SchluB, daB es so, wie es

in Kuba jetzt liiult, nicht gehen solltc. Wcil al—

les Von obcn kommt, dic Russcn zu wcscntli/
Chen Teilen bestimmcn, was geschicht. lEs wa—

TC bcsser gewescn, zum Beispicl einen kleinen

Motor zu schickcn, mit dcm die Leute etwas

anfangen konnen, anstatt supermoderne An—

Iilgcn verrottcn lassen lzu’ miissen, weil sic in

den gcgelmncn Vcrlu‘iltnissen nicht verwendet

Worden konnen. Dassclbe Problem gilt zum

Beispiel auch fiir Afrika und die fibrige 3.

Welt. Man mfiBte fiberlegen: >Wie kann man

so helfen, dal3 sie auch etwas damit anfangen
konnen?< — Das ist natiirlich eine Riesenauf—

gabe und senkt die Profite der Industrielan—

der, denen es ja egal ist, ob das, was sie lie-

fern, verrottet oder gebraucht werden kann ~—

solange der Gewinn >>stimmt<<.

Was ich gut finde, zum Beispiel Nicaragua,
das sind die Gruppen, dlie dort einem Dorf he]—

fen. Das Geld oder die Menschen gehen di- .

rekt an das Dorf -— eben nieht iiber Zweite

oder Dritte. Das ist natiirlich ein kleiner Trop-

fen, aber immerhin.

Frage: In vielen Landern Afrikas, Asiens, La-

teinamerikas agieren ja heute Koalitionen von

Befreiungsbewegungen, Nationalrevolutio-

néiren und linksbfirgerlichen Allianzen ver-

sehiedenster Prégung. Als Grundlage des ge-

meinsamen —

politischen und bewaffneten —

Kampfes dienen meist Konsensformeln mit

dem Ziel der Aufhebung totalitfirer oder kor-

rupter Regime.
— Wiihrend weitergehende

revolutionare Forderungen unter den Tisch

gekehrt werden. verkennt man, daB diese to-

talitfiren/korrupten Regime im Grunde nur

Auswijchse eines grundlegenden gesellschaft-
lichen Systems sind — in der Regel das des Ka-

pitalismus. Also es fehlt die Aussage, daB
wirkliche Freiheit nur in der Beseitigung des

Kapitalismus zu erringen ist.
'

Die Unvereinbarkeit burgerlicher und re-

volutionia'rer Positionen bei dieser Art der

Volksfrontpolitik programmiert eigentlich
unweigerlich Konflikte, die nach Erreiehen
des bis dahin gemeinsamen Zieles, zum Teil
zu ‘erbitterten Kampfen ffihren. Das konnte
man Anfang der 70erJahre in Chile sehen, bei

'

der Unidad Popular,” in Nicaragua sieht man

es heute —

an der Auseinandersetzung zwi-
’

schen den biirgerlichen Kraften und den San-

dinisten, ehemaligen Biindnispartnern im

Kampf gegen die Somoza-Diktatur. Was halst
du von dieser Art_Biindnispolitik? Welche
Gefahren oder Chaneen bergen sic deiner

Meinung nach?

Clara: Also das ist fiir mich sehr schwicrig. Ni-

caragua ist ja anders als es Spanien damals ge-
weSen ist. Wenn man (in Lateinamerika) nur

irgendwie verhindern konnte, daB diese

ffirchterliehen Massaker auflroren. Ich glau-
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be, daB man zum Beispiel deshalb Kompro-
misse machen muB. Die Menschen werden
doch grausamer und grausamer. Da wfirde ich

vielleicht mit Reformen versuchen, daB diese

Schléchterei authort.

lch kann das zwar schlecht beurteilen, aber
das mit dem peruanisehen Sendero Luminoso,
z.B., die sind doch sehr totalitiir. Wir haben
Berichte gehabt, in der Liberation, die glaube
ich, ziemlich >echt< geschrieben waren. Da
hieB es unter anderem: >Du kannst nicht hei-

raten, wenn du nicht die Bewilligung vom

Chef hast<. Das zeigt doch deutlich, wic hie-

rarchisch die organisiert sind. — Nicht nur

dort, sondern fiberall in Sfldamerika gibt es

solehe hierarchisch aufgebauten Guerillas.

lch finde es grauenhaft, wenn sie —

von ihrer

Seite — ein Dorf fiberfallen, die Bauern flfich-

ten mfissen und danach, wenn sic wiedcr weg

sind, kommen die anderen und bringen sie

um. Was fiir eine Lésung —- das ist doch be-
stialisch!

Frage: Unsere Frage zielt eigentlich mehr in

die Richtung, 50]] man siclr fiberhaupt mit bfir-

gerlichen bzw. links-bfirgerlichen Kriften cin-

lassen oder nicht? Der Konflikt ist ja vorpro-

grammiert.

Clara: Also ich sehe vor allem, daB diese

Kiimpfe bis jetzt sehr oft bestialisch sind —

und auch gar nicht klar durehschaubar. Sind

die Leute, das Volk, sind die wirklich alle mit

den Linken oder sind sie zum Teil sogar mit

den Rechten? Aufjeden Fall mfissen sieja mal

irgendwann genug haben. Wenn man irgend-
wie Frieden erreichen konnte — aber das sind

ja, wie sagt man, schone Theorien, nicht?

Frage: Was heiBt fiir dich >revolutionar<7

Clara: Erstens die Wahrheit zu sagen. Zwei-
tens gegen jede Ungerechtigekt zu kéimpfen.
Und dann ist da dieser wunderbare Satz, von

dem ich eben schon gesprochen habe »Ord-

nung ohne Freiehit ist Unterdrijckung — Frei-
heit ohne Ordnung geht aber auch nicht!« Das

heiBt: zurfick zum Menschen, sozusagen, zu-

riick zum menschlichen Empfinden —

gegen
diese Brutalitéiten und Grausamkeiten. das,
finde ich, sind revolutionfire Grundsatze.
Und, wenn man kann, es personlich auch so

leben.

Frage: Du hast da selbst das Personliche ange-
sprochen. Personliches und Politisches gehcn
ja oft ineinander fiber, sind nicht voneinander
zu trcnnen. Gerade bei dir ist uns das bcson.
ders deutlich geworden. Deshalb wollen wir

jetzt noch einige mehr personliche Fragsn
nachschicken. —

George Orwell z.B. stellte
einmal cine Liste von Bfichern auf, die ihm
besonders wichtig waren. Welche Bficher fal-
len dir spontan ein, die dir vicl bedeuteu?

Clam: Personlich beeindruckt haben mich

Angelica Balabanow: Ma vie dc révoltc.lfi
Und menschlich —

vor allem Emma Gold-
man.l7

Frage: Was ist fiir dich Liebe?

Clara: Licbc! Mhm. Also ich habeja die groBc
Liebc gekannt. Von meiner Zeit in Paris —

am

Anfang
— hat mir mal cincr geschriebcn: >Du

warst ja so pn’ide.< Die wirklich groBc Liebe,
das war Pavel. Wir haben 50 Jahre zusammen-

gelebt und Pavel war —

also wirklich gleichbe-

rechtigt mit mir. Wit haben immer diskuticrt,
wenn wir Differenzen hatten. Dann hat er ge-

sagt: »Wie du meinst, aber ich meine, es ist so

und so.« Wir haben ein wu‘nderbares Verhiilt-

nis gehabt. So, daB die Leut‘e einem Schwyzer
manchmal rechtgegeben haben, der meinte:

»Nach 40 Jahren gemeinsamen Lebens miiB-
tet ihr Eintritt vcrlangen.« (lacht) Es war mei—

ne groBe Liebe und die hat eigentlich nie auf—

gehort. Im Grunde genommen leide ich noch
sehr darunter, daB er nicht da ist. Wir haben

meistens alles zusammen gemacht. Aber wir

haben auch selbstandige Sachen gemacht. lch

bin alleinc auf Reisen gegangen und er auClL
Und haben uns immer wieder gefreut, wenn

wir wieder zusammenkamen.

Frage: Was verbindest du s‘onst noch damit.
auBer deiner Liebe zu Pavel?

»Clara: Oh aulfjeden Fall — Menschen um

uns zu haben, nicht isoliert zu leben. Das lla—

ben wir immer gehabt. W0 wir auch warcn‘

immer war ein bestimmter Kreis um uns. Und
dann —

Hilfsbereitschaft. Wir haben jfl Un‘

heimlich vicl Hilfe von Deutschland gelmbt
und umgckchrt, und wir haben gerne gemiitli—
Che Gesellschaft.

'

Dann —

Menschenfreundlichkeit, den

Menschen so schéitzen wie er ist und so vcrur-

leilen wie er nicht sein soll (lacht).
Also wir haben kcine Kinder, wir wollten

nie — weil wir gesagt haben: »Wenn wir Kin-
der haben, sind wir gebunden.« Wir wolltcn j“
ungebunden sein. So sind wir viel gereist

-—

zum Beispiel aufden ganzen Balkan, Spanien.
Afrika. Aber wir haben immer Kinder von an—

dcrcn gehabt — wir waren nie kinderlos, wonn
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mcn hicrher. Nur ist dcr Untcrschied — diese

Kinder haben wir so 6 Monate bei uns gchabt
—, daB die Kinder uns nicht vergessen habcn,
aber das ist nicht die Verbindung von Mutter
Zu Kind, das is! sichcr. Manchmal tauchten

die Kinder nach 15, 20Jahrcn plotzlieh bei uns

aul. Neujahr, zum Beispicl, bekommcn wir

schr vicl Besuch.

Dic Anarchisten hatten cine Schulc gc-
griindet. Die Revolution Proletarienne” griin—
dele die Freie Sclmle von Sévres. Da haben sic

Vor allem soziale Fiillc angenommen, Kinder
von geschiedenen Eltcrn, alles schwicrige Féil-
le. Davon waren wir sozusagen ein Ableger,
die kamen zu uns in die Fericn. Das waren dic

crstcn Jahre -=

schwicrige Kinder, aber riih-

rend. Alles ging gut.
— Diesc Frcie Schule, al-

so die Organisation, hat fiir alles bezahli—

nicht die Kinder. Sie hatten dort eine ganz
ncue Methode cingefiihrt, die akn’ve Schule

yon Freinet. ‘9 ES handeltc sieh um Kinder, die
in der mormalcn Schule< einfach durchgefal-
lcn warcn. Bei Frcinet war es dasselbe. In die-
ser Schule habcn sie Familiengruppen gcbil-
dct, in dcnen sic selber mitentschcidcn konn-

ten. Die Kinder hielten untereinander auch

flach der Schule noch Kontakt. Die schen sich

Immcr.

.

Wir haben sic dann; wie gcsagt, jahrelang
meht mehr gesehcn abcr plotzlich tauchen sic

liier aufodcr sie schreiben uns. 1983 kam cine,
die war 15 Jahre nicht dagewescn

— da kam sic

mil ilirem groBen Sohn. Aus vielen Landern

kommcn sie — Eurasicr, Chinesen — abcr

Plétzlich. Wir dachten damals, daB sic immcr

Verbindung zu uns haltcn werden. Aber das

Leben gchtja oft ganz anders. (. . .) Wenn sie

uns besuehcn kamen, kamen sic 0ft mit Gui-

tarren, da haben wir viel gesungen. Das war

cine lustigc Sache. Fiir nachts batten wir zu-

erst nur chtc, und dann kam cine Hiitte naeh

dcr andercn. Von Paris und anderswo her ka-

mcn sic uns besuchen und haben uns mit dcm

Bauen gcholfcn.
In unsercr Nahc, vis a vis, ist da ein Bau-

emhaus. Ieh ging cinmal hinaufund cine Frau

steht davor, die mich nicht durchlassen will. -

»Schauen Sic; so lassen Sie mieh doch durchl<<

— »Ieh kenne Sicsehr gut.«
— »Ieh kcnne Sic

nieht.« — »Ja, wir sitzen jeden Abend zusam—

men, in unserem Haus da, vis a vis und héren

eurcn Liedern zu. Sic singen und sind ja so lu-

stig.« Sag ieh »Ahja?«
~— »Hat doch mcin

Mann gesagt, >siehst du, diese Polacken! Ha-

ben kcin Geld, aber sic wisscn zu lcbcnm —

»Oh, da muB ieh sic enttauschcn, wir sind kei-

ne >Polackcn<, Wir sind Schweizer.« Danach

habe ich sic sehr oft nach Hausc gebracht.
Abcr so war’s. Die saBen da, beobachtetcn

uns, und wir hatten kcinc Ahnung.

Frage: Was ist >Frcihcit< fiir dich?

Clara: Ich wfirde sagcn, daB jeder seine Per-

sénlichkeit entwickeln kann und auch gcach—
tet wird; aber nieht den anderen auf die FfiBc

treten — also sowohl die personliehe als auch

die gesellsehaftlichc Toleranz.

Wartet mal — (steht auf, sucht nach einem

Buch und liest vor) »Eine aus der Demokratie

geborene Klasse, die sick nicht an die Gesetze

der Demokratie halt, ihre Diktatur auch nur

einige Tage Iliber die Revolution hinaus verliin-

gert, wird eine Rduberbande, welche die Reich-

tumsquellen des Landes ausbeutet —«.
— An-

dersdenkcndc, andersfiihlcnde Mensehen zu

achtcn. Abcr nur, wenn die auch deinc Per-
sonlichkcit akzepticren‘

'

Ieh entsinnc mich, in Spanien, da warcn

wir cine Hundertsehaft. Wir haben fihcr etwas

abgcstimmt — ieh weiB nicht mehr fiber was,
abcr cs war cine wichtige Saehe. Dabci haben
sie gefragt: »Seid ihr einvcrstanden mit die-
sem ch?« — »Jawohl«. 99% Waren daffir.
Nur einer - das ist ein toller Ker] — rief:
»Nein! Ich bin dagcgen.« Da sagtcn sic: »Also

gut, ciner dagcgcn, das ist die Mchrheil, also
ist es beschlosscn.« Rief er: »Ieh bin gcgcn
Diktatur, das ist Diktaturl<< Dias war Manuel,
ein tollcr Typ. Was aus ihm gcworden ist?

(Verweis auf die Stelle in »Revolution dcr

Freiheit<<, in der die Thalmanns mit Manuel in
Paris »ihrc« 1.Mai—Demo unter den Augcn
der deutschcn Bcsatzer durchfiihren.) Nach-
dem er ziemlich langc bei uns gewohnt hatte,
ist er dann vcrschwunden. Er hatte noch ge-

sagt: »Die Revolution kommt nicht<<, cr mcin-

te, nach dcm Kricg muB die Revolution kom-

men, »jctzt gibt’s nur noch Bankraubl Wir se- .

hen uns wicder — hasta luege!«

Frage: 1hr seid ja dann spéiter aus Paris weg um

hicr untcn die Séréna zu griindcn. Was bcdeu-
tet dir diese Séréna?

Wenn du an die ganzcn Jahre aufder

Séréna zuriickdenkst, woran erinnerst du dich
denn am liebsten?

’

‘

Clara: Aeh, cs gab viele schone Zeiten. Ja ieh
machc mir Notizen, schon mit Pavel habe ich



damit angefangen. Alle sagen: »Ihr miiBt das

aufschreibenl<< Aber das ist gar, nicht so ein-

fach, wenn alles so schon ist. Es gab keine To-

ten, wir haben uns nie geschlagen (lacht). An

ein paar besondere Gestalten erinnere ich

mich, aber alles in allem — ihr mfiBt mal die

Photos ansehen — es ist schwierig, all das in

Worten auszudrficken.

Frage: Wie stelltst du dir eigentlich die Zu-
‘

kunft vor?

Clara: Personlich?

Frage: Von dir, von der Séréna, fiber-

haupt. . .

Clara: Ich hoffe b103, (1218 ich nicht so ganz al-

leine >verenden< muB. WeiB man’s?

Frage: Hattest du ofters in deinem bisherigen
Leben Angst'vor dem Tod?

Clara: Ja. Also wir dachten —

zum Beispiel in

Spanien — daB wir nie lebend da >rauskom-

men<. Und wir haben nie gedacht, daB wir so

alt werden, nie!

Aber zum ersten Mal in meinem Leben ha-
be ich praktisch keine Geldsorgen. ich habe
nicht viel, eine feste Summe pro Monat, aber
ich hab eine Reserve.

Also wir haben das Land und das Haus ver-

kauft, an einen sehr guten Freund, einen Ber-
liner. Davon wurde uns ein bestimmter Be-

trag bezahlt -— jeden Monat, solange ich lebe.

Wenn diese Reserve nicht ware, wiirde es

nicht reichen.

Frage: Und was passiert dann mit der Se’rena?

Clara: Dann gehort sie dem Rolf.

Frage: Und was macht er damit?

Clara: Ich nehme an, er hat’s gekauft, damit

er sich spater hierher zurfickziehen kann.

Oder vielleicht verkaufen? — das weiB ich

nicht.

Frage: Am SchluB eures Buches gibt es eine

Stelle, da hat Pavel sinngeméB geauBert: »Wir

waren als Marxisten nach Spanien gekom-
men. Ob wir als Anarchisten zurfickgekehrt
sind’? — lch weiB es nicht.«25

Clara: (lacht) >Anarchisan< bin ich!

Frage: WeiBt du es jetzt? Wiirdest du dich als

Anarchistin bezeichnen?

Clara: Jo.

Abcr wir waren auf verschiedenen Treffen dcr

Anarchisten, in Montpellier und an andercn

Orten — das war so lamentable (Geschrei).
Allcrdings scheint dasjetzt besser zu sein, und

die Sache hat mehr Hand und FuB. Aber sonst
— sind drei Anarchisten zusammen, hat jedcr
seine eigenc Meinung. Doch ich sehe: dic

Verwirklichung einer Revolution geht nur auf

diesem Weg.

Frage: Was uns noch aufgefallen ist: wenn wir

heute in die Publikationen der diversen anar-

chistischen Gruppen schauen, dann konnen

wir manchmal den Eindruck bekommen, alS

wenn sie — auch heute noch — sehr oft von

Spanien ’36 oder von Kronstadt reden. Das ist

zwar ungeheuer wiehtig, und -

Clara: Ja!

Frage: - da soll man auch daraus lemen, aber

es hat weniger mit den Problemen und Kamp-
fen der Gegenwart und der Zukunft Zu tun.

Man vermiBt hier anarchistische Perspekti—
ven.

Clara: Das ist ja dlie Sache! Und das ist auch so

traurig, bei diesem Buch vo‘n Patrik von zur

Mi‘ihlen.21 Am SchluB machst du das Buch zu

und sagst: »Hat sieh’s gelohnt?« So viele Tote
— aber 20 000 Bficher! Spanien, das war (loch
wirklich eine Hoffnung. Zum ersten Mal,

bon, war das Prinzip einmal da. Und sonst ist

doch alles schief gegangen . . .

Frage; Hat der Anarchismus trotzdem cine

Zukunft?

Clara: Ja, das glaube ich!
Ihr kennt ja Peter Paul Zahl? »Die Glfickli-
chem — ein tolles Buch.

Jetzt sind wir in der Minderheit. Doch jth‘
werden wir mit rot—schwarzen fliegenden Fah-
nen den Anarchismus vor uns hertragcn-
(lacht) Dann werderi wir ja sehen, welchc
Leute alle kommen.

Anmerkungen:

Vorbemcrkung: Beim 1.Teil des Interviews mit Cla-

ra Thalmann, SF-ZO, unterlief dcr Redaktion leidcr
cm Lay-Out-Fehlcr: Claras erste Antwort auf S. 24
»Als dcr Putsch . . . « wurde vertauscht mit S. 33
”10h glaube, dcn Lenten . . .« Sorry! Wir hoffcn,
daB dennoch alles ve rsténdlich blieb.

1) Mill diescr Internationale ist die intemationalc
Organisation dcr sozialdemokratischen/soziallisti-
schcn Partcien gemeint. Der crwahntc FricdcnS—

kongch fand 1912 in Basel statt.

2) Humanité; bis heutc offizicllcs Partciorgan dcr

frz. PCP
3) Von 1912-1926 kimpften die Rif—Kabylcn Mar—

rokkos untcr Fiihrung Abd-el-Krims um ihrc Un-

abhangigkcit.
4) Trotzki war Oberbefehlshaber dcr Rotcn Al"

mcc im Bfirgcrkrieg; (. . .) seine militirischcn
MaBnahmen trugen entschcidend zum Triumph
dcr Revolution fiber die Komcrrevolution bci, Er

wurdc der Held der Sowjetunion, als >>Retter dCl’

Revolutiom gechrt und geachtet und stand im all-

gcmcinen Anschen gleich neben Lenin. (. . .) DiC

stalinistische Propaganda, die aus dcm »Held dcr



Karlsruher Stadtzeitung/
\Mldcat

Wildcat steht seit den Anféin en der mili-

kapten Arpeiterkémpfe in dgen USA fiir

.arnpfe. die auBerhalb der Apparate orga~

BISIerI
smd und sich nicht auf verhandel-

Vare Forderungen einschréinken lassen.
on den Wobblies fiber die Kampfe in den

fiwanzrger Jahren, die Revolten nach dem
weiten Weltkrieg, die K‘afmpfe der

Massenarbeiter in den 60er und 70er

.Jahren, bis zu den Kémpfen der polni-
sehen und siidafrikanisehen Arbe‘

heute, haben selche >>wi|dcats<< imnigi
Wleder das Kapitalkommando innerhalb

“ind auBerhalb der Fabriken angegriffen,

230
auch die Stadtteiie, die Knéste und

dnstalten, die unbezahlte Ausbeutung in
er Gesellschaft einbezogen.

Dle Karlsruher Stadtzeitung ist im »Deut-

SChen Herbst<< 1977 als »Aliernativ-

éeitung<< entsianden. Mit dem Abdriften

8f Mehrheit der damaligen Bewegung in

grime Partei' und Alternativunternehmer-
Um haben eieh die Leute, die die Zeitung

Tachen, starker an ihren Erfahrungen in

er Maloche und dem Kampf dagegen

ggfntiert. Nach dem Niedergang der

A
81er Bewegung war eine Phase von

Dnalyseund Neubesiimmung angesagt.

d‘UrCh die uberregionale Verbreitung und
18 behandelten Themen ist der Name

>>Karlsruher Stadtzeitung<< mehr und mehr

finachronistiseh geworden. nWildcatu des-

d”alb um anzudeuten, in welche Richtung
ie politische Arbeit unserer Meinung

Each g_ehen muB: hinter den spontanen
Xplosronen die sozialen lnhalte und

Moglichkeiten von Ausweitung aus-

maChen. Revolte und Klassenbewegung

Sutemandenverbinden, die Erfahrungen

der
Proletarier weitergeben, jede Politik

es Ghetto's'und der institutionellen Ver-

RIrI‘tatllyng krlétisdieren
und bek'aimpfen, die

se un ie
' '

VOranbringen.
Organisation von unten

Zum Frijhlingsanfan
' '

g 86 erschelnt die

girlsruher Stadtzeitung/Wildcat Nr. 38.

Te“c'i1lt':'_llirankfurt
-

militante Geschichte,

Holl‘" _auserkamp_f; Was Wird aus Turin?

ru aindlsche.ArbeIter gegen Flexibilisie-

kengéjoboer In und gegen Atomkraftwer-

se' k
udafrika: dieYanks, cler ANC - Klas-

f
n amp-f, Sudafrika Teil ll; politische Ge-

Iaagene In ltalien u.a.

Vfitment der Nr. 35:.die Wobblies, Silicon

_ 83’. Metroperaio, Sozialstaatdiskus-

ISIOD. Boom-Bummll?

Brielialt derNr. 36:.ElektronikArbeiterinnen,
erLguarbelterstreik/England, Werftarbei-

reictilnipfeI'Spanien, Knastrevolten/Frank-
lnhali

Arbeit, Entropie, Krise

afrik
der Nr. 37: Klassenkémpfe in Siid-

a

a, .Jobber' gegen AKW Leibsitadi.

Freggietl Marelli. HafenstraBe, Bambuie im

Be Urger Kna_st. Sehwerpunkt England:
rgarbeiter, Riots, Soziaistaat.
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Revolution<< plétzlich eincn >>konterrcvolulion§rcn

Fcind der SU« machle, blicb so insbesondcre fur

Teile dcr Arbeitcrklassc im Ausland schwer ver-

slandlich. Vgl. Victor Serge: Leo Trolzki.

5)Infolge der sozialen und politischcn Sipannungcn,
die sich in der Schweiz nach Endc des ersicn Welt-

kricgs bemcrkbar machtcn —-

u.a. dureh hohe Ar—

beitslosigkeit und mangclhafte chensmiuelver-

sorgung —, kam cs nach einem 3-liigigcn landeswci—

len Gencralstrcik (Nov. 1918) auch 1919 in Basel zu

eincm 8—tiigigen >>Auguststrcik<<, bei dcm Men-

schcn von dcr >bclrunkcncn< Polizci erschossen

wurden. Pavel kfimpfte aktiv mil. Vgl. u.a. auch

sein Interview in Radio DRS, Bern wiederholl am

13.8.84.

6) Heinrich Brandler (1881-1967), 2115 Vertreter

der »Einheitsfrompolitik« 1924 wegcn '»Rcclitsab-

wcichung<< aus den KPD-Positioncn verabschiedet.

1929 ausgcschlosscn; danach Mitgleid der Reichs-

lcitung der KPO; 1933 Emigration nach Paris, Mit-

herausgcber dcr >>Arbeitcrpolitik<<.

7) Paul Frdhlich (1884-1953), Mitbegriinder der

KPD, 1928 ausgesehlossen, 1932 Wechsel zur SAP,

KZ, Emigration 1933 nach Paris, 1950 Ruekkchr in

die BRD und Eintritt in die SPD.

8) Die KAPD wurde 1920 gegrfindct, verirat einen

réitekommunistisehcn Standpunkt. Bekanntc Mit-

glicder u.a.: Franz Jung, Jan Appel, Franz Pfcm—

fert, Hermann Gortner und

9) Otto Rfihlc (1874-1943), Riihle wurde crstmals

popular, als er als SPD-Mitglied im Reichstag mit

Liebknecht am 2.12.14 als einziger gegen die

Kriegskrcdite stimmtc. 1920 wegcn »anarchisti-

scher Abwcichung« aus clcr KPD ausgcsehlosscn.
Zu Rfihle wird im SF noch mehr crsehcinen; auf

dem Buehmarkt findet sich: Paul Mattick: Otto

Riihle und die dcutsehe Arbciterbewegung; Henry

Jacoby/Ingrid Herbst: Otto Ruhle; F.G. Herr-

mann: Otto Rfihle — ein deutscher Revolutionar.

10) Die >>Sfiuberungen<i begannen 1926 und fandcn

mit den ben‘iehtigten'>>Schauprozessen<< 1936 ihren

makabren Héhepunkt, bci dem auch >>GréBen<< wie

Sinochw, Kamenew, Bucharin, Smirnow liqui-

dierl wurden. Vgl.Victor Serge, der von 1917-22

und von 1926-1934 als >marxistischcr Anarchist< in

der SU war und selbst die GPU~Geffingnissc ken-

ncnlernte. >>Memoiren cines Revolutionérs<<, Ham-

burg 1977.

11) Vgl. Degenerationsthese Trotzkis mit der er den

Biirokratieapparat Stalins kritisierle. In: »Die ver-

ratene Revolution.«

12) Zwangsarbeitslager
13) Untergrundpresse in der UdSSR; Tamizdal be-

zeichnct dahingcgen die im Ausland hergestclllcn

und fiir die Vcrteilung in dcr SU besiimmlen Sehrif—

ten; die Texte der Gewerkschaftsopposition SMOT

gehoren zur Samizdat, seit Juni 1978 gibt es cine

Zeitsehrift Pat's/(i (Untcrsuchungcn) aus Moskau.

Vgl. SMOT, edition Tiamal, Berlin; und IZTOK.

Revue libertaire sur les Pays de l‘Est. B.P. 161-09,

F—75422 Paris.

14) Stalin loslc die Kommunistische Internationale

im Mai 1943 auf. Vgl. Claudin, Olle und Wolter

Verlag.

15) vgl. Thesen zum Fall Chiles: Fernando Mircs:

Die Militars und die Macht, Berlin 1975.

16) Angelica Isaaknowa Balabanow, (1869-1965),

russische Revolutionarin, erstc Sekrctéirin der Ko-

mintcrn, Bruch mii Lenin, 1924 aus dcr bolsehwe-

wistischcn Partei ausgcschlossen, nach dem 2.WK

als Sozialistin in Italien, aktiv in dcr Frauenbcwc-

un .

1%) Emma Goldman (1869—1940), vgl. ihrc bcriihm-

ten Memoiren >>Gelcbtcs chcn<<, Karin Kramer

Verlag, Berlin, 3 Bdc.

18) D.h. Proletarische Revolution, anarchistischc

Gruppe Frankreichs in den 500r Jahren.

19) Célestin Freinet (1896-1966), frz. Reformpad-

agoge; vgl. sein Werk: »Dic moderne franzosischc

Schulc«, Paderbom 1965 etc.

7.0) Beatniks wurdcn die Anhfinger dcr Beat Poets in

den USA genanm, die gewisscrmaiicn als dic litera-

rischen Vorlfiufer der Studentenaufsténde Ende

dcr 60er Jahre bezeichnet werdcn kénncn. Sic fib-

tcn radikale Kritik an der spieBerischcn Luge des

American Way ofLife. (Jack Kerouac, Allen Gins-

berg u.a.)

211?I vgl. Patrik Von zur Miihlcn: Spanicn war ihrc

offnung, Bonn 1983.
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AMUje'res' Libres: lndividualitéit Und
. Gemeinschaft

i i

_ .

'

all" _'j"
- OrganISIerung von Frauen wéhrend
des Spanischen Bfirgerkrie . 5

von Martha Acke/sberg

Ubersez‘zt von Jb'r Auberg

»Lebt ihr in einer Stadt, in der die Frauen auf
einen Rang der Bedeutungslosigkeit verbannt

sind Lmd sick ausschliefllich der Hausarbeit

und Kinderfilrsorge widmen? Zweifellos habt

ihr dariiber viele Male mit einigem Widerwil-

len nachgedacht, Lmd wenn euch die Freiheit,
die eure Brfider Oder die Manner in euren

Haushalten genie/3m, bewuflt geworden ist,
habt ihr das harte Schicksal, eine Frau zu sein

gefz‘ihlt. . .

Nun, gegen all das, was ihr erleiden mufj’tet,
ist Mujeres libres angctrctcn. Wir wollcn, daB
ihr die gleichen Frciheiten wie curc Briidcr
habt . . . wir wollcn, dais curcr Stimmc das

glcichc Gcwicht wic dcr curcs Vatcrs beige-
mcsscn wird. Wir wollcn, daB ihr das unab-

héingigc Lebcn, das ihr euch gcwiinscht habt,
errcicht — ohnc cuch darum zu sorgcn, was

die Lcutc sagcn wcrden.
\

Abcr seid cuch im Klarcn, daB all dics cu-

rc Anstrengung crfordcrt; daB dicsc Dingc
nicht umsonst zu bckommen sind; und um sic
zu errcichen, braucht ihr die Hilfc andcrcr.

Ihr braucht anderc, die von dcnsclben Din-

gcn wie ihr bctroffen sind, ihr miiBt ihncn

helfcn, wie sic euch helfen wcrden. Mit ci-

nem Wort: Ihr miiBt gcmeinschaftlich kéimp-
fen; was glcichbcdeutend mit der Auffordc-

rung ist: Ihr miiBt cine Gruppc (Agrupacion)
von Frauen bildcn.«1

Dicsc Passage stammt aus cincm Pamphlet
mit dcm Titcl »Wie eine Mujcres Libres-

Gmppe zu organisieren ism, vcrmutlich 1937

in Spanicn vcrfaBt. Mujcrcs Librcs wurde von

Frauen gcgriindct, die Aktivistinncn inncr-

halb dcr Spanischen anarcho-syndikalisti-
schcn Bcwcgung warcn. Zwischcn April 1936

und Februar 1939 bautcn sic cine Organisa-
tion auf, die bchauptctc, iibcr 20.000 Mitglic-
dcr (fibcrwiegcnd Frauen aus dcr Arbciter-

klassc) zu habcn, vertcilt auf 147 Gruppcn
iibcrall im rcpublikanischcn Spanicn. Ihr Zicl

war cs, Arbcitcrinncn zu befiihigen. Sic wa-

rcn durch ihrc cigencn Erfahrungcn und die

anderer in der anarcho-syndikalistischcn Be—

w'cgung zu dcr Ulberzeugung gekommen, daB
die Befiihigung der Frauen eine seperate Or—

ganisation crforderte, eine, die sich gegen (135

wcndcn solltc, was sie die >>lDreifachunt€rj0‘

Chung von Frauen: durch Ignoranz, d1”Ch

Kapital und durch Mfinnem nannten.

Andcrs als die mcistcn sozialistischem 136‘

wcgungcn, die fikonomische Probleme (d.h.
Klassenbczichungen) als die grundlegendstc
Form dcr Untcrordnung betrachtcn, von dcr

allcs andcrc bestimmt wird, sahen die Anflr‘

Chlstcn dic Hierarchie, die formalisicrte AU‘

toritiit, als das cntscheidendc Problem an. In—

ncrhalb dicscs theoretischen Rahmens gab cs

cincn Raum, verschiedene Arten der Untcr-

ordnung (z.B. sowoh] politische und sexUC”C
als auch 6konomischc) als mehr Oder wcnigcr

unabliiingigc Beziehungcn zu bchandcln, dC'

ncn such cinc wahre revolutionarc Bcwegullg
wrdmcn solltc. Und schon 1872 erklfirtcn sic

tatsiichlich dic Uberwindung dcr Subordina-
tion von Frauen zu cincm Zicl der Bcwcgung.

Trntz dicscr Offenheit auf der theoreti—



Schcn Ebene wurde der Unterdriickung von

FmUcn dennoch nie eine hohc Prioritiit inner-
hfllb dcr spanischcn anarchistischen Bcwe-

gung Cingeriiumt. Die meistc‘n Anarchisten

‘Veigcrtcn sich, die Spczifitiit der Unterdriik-

kung Von Frauen anzuerkennen; sic nahmcn'

fm
—

wenn sic sich damit fiberhaupt bcschiifti-

lglcn —, daB die Fraucncmanzipation entwe-

der dcr Aufnahmc in die Lohnarbcit odcr (im
allgemeincrcn) einfach dcr Schaffung cincr

Ilnurehistischen Gcsellschaft folgen wiirde.

Bestcnfallls behauptetcn sic, daB der Kampf
zur Ulicrwiudung der Subordination von

Frauen
knittcls und inncrhalbder Organisatio-

nen dc» chwegung stattfindscn miissc. SO
crkliirtc cine Aktivistin: \

»Wir arbcitcn an der Emclmffng cincr

ucuen Gmc/lsc/mfl, um! (liescArhcit mufl 1mi-

mno gem/i wcrden. Wir sol/ten (ms, 211mm-

mcn mir Miimtcm, (m Gei4’crkscliaftskiimpfer1
betciligcn, Imscrcn Platz crkiimpfen um] ver-

langcn. crust gcnonuncn iu werdcn.«2

Abcr die Frauen dcr Mujcres Librcs be-

tonten ausdn‘icklich, daB mehr direifte _Ak-
tion notwendig sei. Auch wenn. mannliclie
Anarchisten auf den Rednermbfinen die

>>Platte der Emanzipation abgespielt<< haocn
mégen, so éinderten n‘ach Ansrcut der AkthI-

stinnen die meisten doch nicht 1hr_Verhalten
gegenuber Frauen auf einer alltfigllchenEbe-
ne. »Es ist wahr, dafi wir zusammen gekampfl
haben<<, erinnert sich eine Frau, zu 1hren

mannlichen Genossen gesagt zu haben, »aber

ihr scid immer die Anffihrer, und wir sind im-

mcr die Gefolgschaft. Ob auf den StraBen

odor zuhause. Wir sind wenig bcsser als Skla-

vinncn!« Mujeres Libres erstrebte. sowohl

die Barriercn der Ignoranz und Unerfahren-

heit zu fiberwaltigen, die die Frauen von der

Partizipation als Gleichgestelltc vom .Kampf
fiir cine besscre Gesellschaft abhielten, als

auch der Dominaz der Manner in der anarchi-

stischen Bcwegung selbst zu begegnen. So er-

zijhltc mir Solea'ad Estorach, eine >>Initiato-

rin<< dcr Barcelona-Gruppe:
»Wenigstens in Katalonien herrschte der

Aufnahme: Hudotf Dietrich

Standpunkt vor, Lia/3‘ sowohl Mfinner als auch
Frauen einbezogen seirz sollterz. Aber das Pro-
blem war, da/J‘ die Miinner nicht wuflten, wie
die Frauen als Aktivistinnen einzubeziehen
seien. Sie (sowohl die Manner als auch die
meisten Frauen) sahen weitcrlhin Frauen als
Gehilfinnen an, die nur in-einem zweitrangi-
gen Status akzeptiert waren. Fiir sie, glaube
ich, ware die ideale Situation gewesen, cine
compafiera zu habcn, die sich nicht ihren Ide-
en widcrsetzte, sondcrn die in ihrem Privatle- .

ben mehr oder weniger anderen Frauen glei—
Chen wiirde. Sie wollten Aktivisten 24 Stun-
den am Tag sein — und in diesem Zusammen-
hang ist es natfirlich unmoglieh, Gieichheit zu
haben . . . Manner waren so sehr involviert.
daB Frauen fast notwendigcrweisc zuriiekge—
lassen wurden. Besonders wenn er zum Bei-
spiel ins Geffingnis gesperrt wurde. Dann hat-
te sie [fir die Kinder zu sorgen, fiir den Unter—
halt dcr Familic zu arbeiten, ihn im Geffing-
ris zu besuchen usw. Dazu waren die comp-
afieras schr gut! Abcr uns war das nicht ge-



nug. Das ist kein Aktivismuské‘

Als die Frauen der Mujeres Libres fiber ih-

re Zielc redetcn, benutzten sie ein Wort, ca-

pacitaeit’m, das sehwer zu fibersetzen ist. »Be-

Iiihigung<< oder >>Sehulung£< kommt ihm wahr-

seheinlich am naehsten. Fiir sie, wie fiir Anar-

chisten im allgemeinen, ist die Veréinderung
des mensehlichen BewuBtseins ihrer selbst

und ihrer Stellung in der Gesellschaft ein ent-

scheidencr Sehritt zur rcvolutioniiren Veran-

derung.
Die schwicrige Frage — fiir die Mujercs

Librcs wie fi'lr jcde sozialrevolutionare Bewe-

gung
— ist natiirlich: Wie findet diese BcwuBt-

seinsveriinderung statt?

Obwohl Mujeres Librcs eine Frauenorga-
nisation war, deren Ziel die Befiihigung dcr

Frauen war, war sie fest in der spanischen an-

archistisehcn Bewegung verwurzclt. Um das

Programm und die Strategic zu . verstehen,
miissen wir einige Augenblicke darauf ver-

wendcn, sic in cincn groBeren ‘spanisehen
Kontext cinzuordnen.

'

Eincs der kennzeichnenden Charakteristi-

ka der >>kommunalistisch-anarchistischen

Tradition<< (mit der ich die Tradition von Ba-

kunin, Kropotkin und Malatesta meine, auf

die sich diespanische anarchistische Bewe:
gung bezog) ist das Beharren, daB die Mittel

mit den Ziclen fibereinstimmen miissen.

Wenn das Zicl des revolutionaren Kampfes
cine nicht-hierarchische gleiclhc Gescllschaft

ist, dann muB cs dureh die Aktioncn einer

nicht-hierarchischcn Bewegung erreicht wer-

den. Sonst wcrdcn die Beteiligten nie fahig
sein, unabhiingig zu handeln und jene, die die

>>Bewegung<< lenken und fiihren, werdcn als

>>Dircktoren<< eincr postrevolutionaren Ge-

scllsehaft cndcn.

Entschcidcnd fiir ihre Fahigkeit, sich einc

solche nicht-autoritéire Ordnung vorstellen zu

k6nnen, war ihre Beteuerung, daB Individua-

litiit und Gemcinsehaft nicht einander wider-

sprechen, sondern vielmehr miteinandcr ge-

genseitig verbunden sind. Die sozialc Welt,
die sic im Auge haben, ist nicht eine der iso-

lierten Individuen. Auch ist es nicht das mo-

ralische und soziale Chaos, das so 0ft mit dem

Wort Anarchismus assoziert wird. Es ist vicl-

mehr cine Welt, in der geordnete menschli-
Che Beziehungcn zentral sind, aber Ordnung
wird eher durch Kooperation denn durch

Wettberwerb und Hierarchie gesichcrt.
Spanische Anarchisten undgAnarchosyndi-

kalisten reflektierten diese Pcrspektive in ih-

rer Verpflichtung gegeniiber dem Dezentra-

lismus und einer Strategic der >>direkten Ak-

tion<<. Direkte Aktion bcdeutet, daB revolu-

tionare Aktion und Organisation dort begin-
nen, >>wo Menschen sind<<, und nicht durch

>>Vcrmittler<<, wie z.B. politische Parteien.

Diese lokalen Aktionen sind dann cntweder

dureh die >>Propaganda der Tam, cine exem-

plarische Aktion, die dcr Bewcgung durch

die Uberzeugungskraft des positiven Bei-

spiels, das es setzt, neuc Anhi'mger ver-

sehafft, oder durch >>spontane Organisatiom,
die zwangslosen Federationen von lokalen

Gruppen, koordiniert. Der Punkt hier war,

cine Ordnung ellne Zwang zu schaffen. Dies

erreiehten spanische Anarchisten (lurch das,
was wir cine >>f6derativcs Netzwerk<< nennen

wiirden. Unter der allgemeinen Agide der

Bewegung warcn Gewerkschaftcn, geistig
vcrwandte Gruppen (affinity groups), Schu-

len, Kulturzentren usw. Aber keine dieser

Gruppen kennte beanspruchen, fiir die ande-

ren zu sprcchen — oder zu handeln. Sic waren

ehcr >>Diskussionsforen<< denn richtungswei-
sende Organisationen.“

Letztlich warcn die spanischen Anarchi-

sten der Aufl'assung, daB dirckte Aktion nur

innerhalb eines Kontcxtes der >>Vorberei-

tung<< stattfindet; claB >>sp0ntane Ordnung<<
nur aus Prozessen hervorgeht, die die Men-

schen befahigen. >>Vorbereitung<< war dcr

Schliissel zum Erfolg ciner Strategic der di-

rektcn Aktion. Auch wenn sie die Rolle ciner

Partei. die einen genauen Plan fur die Revo-

lution entwirft, ablehnten, so bestritten die

spanischen Anarchisten doeh auch, daB cine

fundamentals soziale Veriinderung in einem

Vakuum stattfinden konnte. Die Menschen

muBten Vertrauen Zu Sich selbst und ihrem

Erkenntnisvermogen der Welt entwickeln.

Aber solche Vorbereitungen, sollten sic nicht

cine hierarchische Form annehmen, konntcn

nur durch die Erfalirung dcr Menschen mit

neuen und andcrsartigen Formen der sozia-

len Organisation stattfinden.

Die anarclto-syndikalistische Gewerk-

sehaftsbewegung (CNT) hatte sich zu dem

Zeitpunkt, als der Burgerkricg offiziell im Ju—

li 1936 begann, seit fast siebzig Jahren ent-

wickcln konnen. (. . .) Sic griffen auf alte

Traditionen der kollektivcn Aktion zuriick,
dic sic aueh pflcgten. Ob nun durch im

19‘Jahrhundert cntstandcne Manifestc dcs

»communismo libertari0« im Iiindlichen An-

dalusien oder bei den Antikricgsdcmonstra-
tionen und den >>Br0taufstiindcn<< in Barcelo-

na im 2().Jalirhundert — tausende von Miin—
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nern und Frauen in ganz Spanien hatten Er-

fahrungen in der >>direkten Akti0n<< sammcln

kénnncn. Sic hatten sich auf die StraBen be-

gcben, um die Befriedigung ihrer Bediirfnisse

zu verlangen, und hatten, in der Sache zutref-

fender, ihre Kraft manchmal direkt benutzt,
wie in der >>Befreiung<< der Fleischma'rkte und

Kohlchandlungen.
Rationalistische Schulen und ateneos lie-

ferten noch andere Umgebungen zur >>Vorbe—

reitung<<. Diese Schulen, die wahrend der frii-

hen dreiBiger Jahrc in den Arbeiterviertcln
von Barcelona entstanden waren, wurden

Von den lokalen Gewerkschaften unterstiitzt

und waren mit einigen engagierten Lehrern

versehen,denen es gelungen war, eine Aus-

bildung in cinemlErziehungssystem zu erlan-

gen, das sonst vollkommen von dcr Kirchc

dominiert wurde. Sic waren Modelle einer

partizipatorischen, nieht-hierarchiseh organi—
sierten Erzichung,die das Analphabetentum
bekéimpften und zur gleichen Zeit Selbstvcr—

trauen und KlassenbewuBtsein schufen. Dic

Kulturzentren, die gewohnlich aus dcmscl—
ben Gebaudc heraus operierten, lieferten

vielgewiinschte Entspannungsmogliehkeitcn
— abcr immer mit einer Botsehaft verbundcn.

Ausfliige in die Berge oder ans Meer wurdcn

beispielsweise immer von charlas (Vortréigcn
in aufgelockcrter Form) begleitet. So sagtc
eine Frau fiber ihre Erfahrungen mit dCf

Gruppe:
»Vorstellungen warden wachgerufen, sie sclzu—

fen ein Gefiihl dafiir, compafieres and comp-
afieras zu sein . . . Dort wurden wir am

grfindliehsten ideologisch geformt.«5 Die

mcisten ateneos hatten auBerdem Bibliothe—

ken, die die Tfiren vielen jungen Lenten off—

ncten, die kcinen anderen Zugang zu Bi’i-

Chern hatten: »Als ich die Bibliothek im arc-

neo sah, due/Ire ich, alas ganze Wissen der W61’

Sizinde mir zur Verfiigung.«“
So bestand schon bis zur Zeit des Burng'

kriegs ein ausgedel‘mtes Netz an anarcliisti—
schen und anarcho-syndikalistischen Organi-
sationcn und Aktivit'ziten, besonders in Kata-

lomcn, Aragén und der Levante. (. . .)
Von den verschiedenen »vorbereitenden«

:Aktivitatcn, die ieh beschrieben habe, warcn

rnsbesonderc die Sehulen und Kulturzei‘ItI'Cn

liir die Frauen von besonderer Wichtigkeit.
lDie spanische Gesellschaft war zu der Zeil
extrem gcschlcchtergeteilt. Die meisten Man—
ncr und Frauen hielten an einer Gesellschaft
fast aussehlieBlieh ihrcs eigenen Geschleclits
fest. Dariiberhinaus war die Unterordnung7
von Frauen — sowohl in 6konomischer \ViC

auch in kultureller Hinsicht — sehr ViCl

schwerwiegender als die der Manner. Die

A“alphftbctcnratc war bei den Frauen holier
als bei Miinnern. Die Frauen, die auBerlialb
des cigencn Haushaltes Lohnarbeit verriclite-
to“ (Vornehmlich warcn Yes unverheiratetc

Frauen), Wurden auf die Niedrigstlohnarhci—
ten unter den hartesten Arbeitsbedingnngcn
abgCSChoben. Aber diese Ausbildungszent-
rcn und Jugendorganisationen hoben (“0

Sehranken zwischen den Gesehleehtern auf,
und sic lieferten sowohl jungen Frauen als
auch jungen Mannern cine Moglichkcit, sich

sclbstkulturell zu bereichcrn und mit Men-

,

sehen des anderen Geschlechts als Gleichbc-

rcclitigtc zusammenzukommcn. SChlieBlicll
kenntcn sic die Bcdijrfnisse und Erfahrungcn
von Frauen — und von unorganisierten Arhei—
tern —

ansprechen, was die Gewerkschaftcn
nicht konnten, denn sic wirkten auf einem

Schauplatz, der viel wcitreichcnder als dcr

des Arbcitsplatzes war. Es ist nicht iiberra—

sehend, daB im Grunde genommen alle Frau-



en. mit dcncn ich gesprochcn habe, bcrichte-

ten, daB ihre Erfahrungcn in den atcncos und

Jugcndorganisationcn von essenticller Be-

deutung fur ihrc cigcne Entwicklung und cine

cntscheidenden Komponcntc ihrer >>Vorbc-

reitung« fiir Mujercs Librcs warcn. Einige
Frauen fanden dann eincn Platz fur sich in-

nerhull) dcr Gemcinschaft, die die anarcho-

syndikalistische Bewegung und insbcsondere

ihrc Jugendorganisationen schufen. Aber vic-

le crkzmnten auch die Grcnzen dicser Grup-
pen. Auf (lcr cincn Seite wurdcn sic als Frau-

en nicht immcr mit der Ernsthaftigkeit, dcm .

Respckt und der Gleicliheit behandelt, die sic

(Und allc Frauen) ilircm Empfinden nach vcr-

dicnten. Und auf dcr andercn Seitc (und ich

glnube‘ dies wog weitaus schwcrer [fir vielc

der Griinderinnen, da sic der anarchistischen

Bcwcgung und illrem Projekt fibcraus ver-

bundcn waren) waren sic sich nur allzugut dcr

Unfiihigkeit der anarcho-syndikalistischen
Bewcgung bcwuBt, Vielc kompetcntc Frauen

l‘tir sich Zu gewinnen, gcschwcige denn sic in

Positionen der Lcitung cinzusctzen. Sie fiihr-

lcn dicses Versagen sowohl auf den Scxismus

dCr Milnncr als auch auf den >>Mangel an Vor-

bcreitung<< eincr ausreichendcn Anzahl von

Frauen zuriick.
I

l'ortréits
ICh mechtc cinigc dicscr Frauen kurz vor—

stellcn. Sic zogen mich vollkommen in ihren

Bann, als ich sie vor einigcn Jahren in Spa-
nicn und Frankreich trafund interviewte. Ein

Verstiindnis davon, wer sic waren und wic sic

ihr Lebcn fiihrtennnag auch hclfen, das Fol-

gcnde in das richtige Verhiiltnis zu setzen.

Viclc der Aktivistinncn waren jung (0b-
WOhI natiirlich aucli crwiihnt werden solltc,
daB cs diejenigcn Sind, die 1935/36 jung wa-

rcn‘ die noch heutc am chcn sind, um ihre

Gcschichten zu erzahlen) und unverheiratct.

chn auch vicle von ihnen (wic die meistcn

Miidcllen dcr Arbcitcrklasse) irgendwann im

Alter zwischcn 8 und 12 zu arbciten beg0n=
nen hattcn, so crlauhte ihnen doch ihr lcdiger

(und — was vicllcicht wichtiger ist —

kinderlo-
ser) Status cin bestimmtes MaB an _Zeit, um

sich an Aktivitéiten zu beteiligen, die In en-

gem Zusammenhang mit der Bewegung stan-
dcn. Einige der Frauen, die bei den Muieres

Libres aktiv werden soilten, kamen aus alten
anarchistischen Familicn und sagten, daB s10

»dic Ideen<< fast mit der Muttermilch in sich

aufgenommen hatten.

Enriqueta Rovira
.

.

bcispielsweise ist eines von steben Kindern
cngagierter anarchistischer Eltern .und die

Enkclin von Abelardo Saavedra, emcm der
frfihen anarchistischen reisenden Lehrer, (118

um die Jahrhundertwende gezwungenwor-
den waren, das Land zu verlassen,wcil sre dais
Verbrechen begangen hatten, den Feldlarbei-
tern in Andalusien (im landlichen S_udspa-
nien) das Lesen beizubringen. Auch sre k-ann
nicht schildern, wie aus ihr eine Anarchistm
>>wurdc« — die Ideen warren von Begum an da.

»Diese Ideen kamen ohne jegliches Aufdra‘n—

gen zu uns. . . Es istfast so, als ween sie (un-

sere Mutter) sic uns nicht lehrte, wir
SIC Ieb-

ten, mit ihnen geboren wurden. Wll‘ lernten

sie so, wie du zu néihen Oder zuessen lernen
wfirdcsl.«7 Sogar fur Enriqueta-die aus

einer
Familie kam, die ihre Uberzeugungen niehr

nur teiltc, sondem genahrt hatte — war der

Umgang mit anderen in elnern
ateneo ent—

schcidend. Er startet sie mit emem starken

Sinn fur die Gemeinschaft aus, der die Zeit

iibcrdauerte: Freundschaften, die sic dort

schloB, verschafftcn ihr Zugang, um wéihrend

dcr .lahre des Burgerkriegs wichtige Arbeit zu

tun.

Sara Guillén
‘ ‘ . .

Andcre kamen aus Famillen, die gewrsse

linksgerichtete (Oder zumindestens .rcpubli-
kanische) Tendenzen batten, die Sich aber

nicht sclbst als >>Anarchisten<< bezeichneten.

Sara Guillén zum Beispiel war ungefahr sech—

zehn, als der Krieg ausbrach und hatte davor

wenig mit der Bewegung zu tun gehabt. Sie

lcmtc die CNT durch die Teilnahme an Ge-

werkschaftstreffen mit ihrcm Vater kenncn
und schloB-sich Mujercs Librcs an — obwohl
sic anfangs glaubtc, daB es falsch sci, Cine se-

perate Organisation fur Frauen zu habcn —,

bis sic siCh in der Lagc befand, das Recht dcr

Frauen, sich zu treffcn, gcgen den Spott und

Hohn ihrer mannlichen gleichrangigen Gc-

nossen zu verteidigen.
Soledad Estorachs

Vater, ein Lehrer und Republikancr, hattc
sie — bcvor er starb, als sic zehn Jahrc alt war
— mit eincr Licbc zum Lernen crfiillt (und ihr

das Lescn beigebracht ~ keine geringe Lei-

stung fiir einejunge Frau in jenen Jahren). Im

Alter von vicrzehn verlieB sic ihr zuhause —

um einer Ehe aus dem Weg zu gehen, die
»mich in den vicr Wéinden eincs Hauses cin-

gespierrt<< hattc. Sie ging nach Barcelona, um

Arbeit zu findcn, die es erméglichcn wiirde,
fur sich selbst und ihre Mutter sowie fiir ihre
Schwester zu sorgen. Dort trat sic schlicBlich
einer Gewerkschaft bci und wurde in ein ate-

neo einbezogen, das, wic sic berichtcte, ihr
eine vollkommen neue Well eréffnete: »Es
war ein unglaubliches Leben, das Leben einer

jungen Militanten.Ein Leben, das sich dem

Kampf, dem Wissen, der Neusc/zaffimg dei-

Gesellschaft widmete. Es war durch eine Art

Brausen, durch cine konstante Aktivitfit cha-
rakterisiert. «“

Pepita Carpefia
Wieder andere kamcn aus Familicn, die kei-
nerlei Verbindung zu diesen »Idcien« zu ha-
ben schienen. Pepita Carpefia beispielsweisc
erfuhr von der CNT durch anarchistischc Un-l
tergrundorganisatoren, die zu den Tanzge-
sellschaften, die sie als Teenagerin besuchte,
kamen um zu >>bekehren<<. Als Antwort auf
die Abneigung ihres Vatcrs, ihr den Besueh
von Treffen in der Nacht zu erlauben, sagte
sie ihm: »1ch tue nur das, was du an meiner
Stella hfittest tun salien: far die Befreiung der
Arbeiter kiimpfen!« und lud ihn ein, sic zu ei-
nem Treffen zu begleiten. Uberzeugt von dcr

Hingabe, die er unter den Leuten auf dem
Treffen sah, stérte er sie nie wieder.
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Was all diese Frauen gcmeinsam hatten,
war, daB alle von ihnen entwedcr an Gewerk-

schaftsaktivitaten oder '— was fiblicher war —

an atcneos und/oder Jugendorganisationen
beteiligt warenDic Erfahrungen spornten sie

mit der Vision einer neuen Art zu leben und

sich gegenscitig zu beeinfluBen an. Die dort

gcschaffcncn Netz'werke licfertcn wichtige
fortlaufendc Unterstiitzung, die sowohl emo-

tional als auch materiel] war: Vielc Frauen

fanden lebcnslangc Freundinncn, deren ge-

genscitigc Hilfe wfihrend jener Zeitcn essen-

ticll war, als (mit den Worten Soledads) »es

schien, dafl wir allein wie im Himmel Iebten.«

Pcpita Carpena erhielt zum Bcispicl ein klei-

ncs Gchalt von der Mctallarbcitergewcrk-
schaft(wo sie viele Freunde und Freundinnen

hattc), und so konnte sic ihrc Arbeit der Or-

ganisierung fiir Mujcres Libres ganztfigig ma-

chcn.

Andcrc — bcsondcrs dic Madrider Grfinde-

rinncn — waren alter. Und einige Aktivistin-

nen waren vcrhciratet und hattcn Kinder.
Pilar Grange] }

war Ende dreiBig, als der Krieg‘ ausbrach,
und (mit ihrem compafiero) die Mitleiterin ei-

ner >>alternativen Schule<<, wie wir sie heute

nennen wiirden. Als sic von Mujeres Libres

horte, begann sie, mit ihnen zusammenzuar-

beiten, bot Kurse in Lehrerausbildung (als
auch im Erlernen dcr Grundféihigkeiten im

Lesen und Schreibcn usw. fiir erwachsene

Frauen) an, um zu versuchen, die Arbeit, die

sic und ihr compafiero allein begonnen hat-

ten, zu fordern.

Lola Iturbe

war schon vierunddreiBig. Sic hatte im Alter
: I

von neuneinhalb zu arbciten begonnen und

kam mit anarchistischen Ideen in Kontakt, als

sic ungleiihr fiinfzehn war. Zusammen mit ih-

rem compafiero arbeitct sie an dcr anarchisti-

schcn Zeitung Tierra y Libertad und betcilig-
te sich bici Mujercs Librcs als etwas éihnliches

'

wic cine >>Kulturarbeiterin«.

Mercedes Comaposada
,

veranschaulicht noch einen anderen ch
zum Aktivismus. Sic war die Tochter cincs

sozialistischcn Vatcrs und hattc wenig odcr

keincn Kontakt zur anarchistischen Bewe-

gung
— Oder ihrcn Ideen —, bis sie Jurastudcn-

tin in Madrid wurde. Dann, 1933, fragtc sic

cin Frcund, ob sic cinigc Kurse in der Grund-

ausbildung in einem CNT-Gewcrkschaftszen-
trum geben wollte, dem sie froh zustimmte.
So berichtcte sic: »Sie wollten mich, damit ich

unterrichte. . .Aber es war unméglich, wegen
des Verhaltens einiger wompafieroy. Sie nah-

men Frauen nicht ernst. Sie dachten, alles, was

Frauen zu tun flatten, sei kochen and When
. . . Frauen wagten in dieser Umgebung kaum

zu sprez:hen.«9 Von diesem Moment an ka-

men sie und Lucia Sanchez Saomi], dic zu-

sammen mit Mercedes und Amparo Poch, ei-
ner Arztin, Mujeres Libres griindcn sollte, zu

,

einer unmittelbaren Einsicht:

»Wir haitén cine-Million Menschen gegen uns.

Die groflen Revolutionarinnen — Clara Zetkin,

Alexandra Kollom‘ai, Rosa Luxemburg — ver-

suchten alle, etwas mit Frauen zu erreichen.

Aber sie fanden alle heraus, dafl dies vom In—

nern einer Partei, einer existierenden revolu—

tioniiren Organisation heraus unmb’glich ist.

Ich erinnere mich zum Beispiel, einen Brief
von Lenin an Clara Zetkin gelesen zu haben,
in dem er zu ihr sagt: »Ja, all das, was du fiber

die Emanzipation der Frauen sagst, ist sehr

gut. Ein sehr schdnes Ziel. Aber fiir spr’iter.<
Die Interessen einer Partei kommen immer

vor denen der Frauen.«l0

31%.a:
i
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So beganncn sie Ende 1933 Briefc an Frau-

en im ganzcn Land — sowohl in der CNT als

auch auBerhalb - zu verschickcn, in denen sie

ankundigtcn, daB sie cine Organisation {fir

Frauen aufzubauen gedachten, und sic for-

dcrten Lcute auf, mit Fragen und Problemen
zu antworten, die sic gcrn angcsprochcn sc-

hen wolltcn. »Unsere grofle Freude«, sagtc
mir Mcrcedcs, »war die Reaktion: Sie waren

unglaublich enthusiastisch, und es gab immer

mehr.«“

Wéhrenddessen hatten in Barcelona anderc
Frauen ahnliche Erfahrungen gemacht Und

éhnliche Rcaktionen bekommen. Solcdad

Estorach, dic eine der Initiatorinnen dicscr

.Gruppc war, beschricb ihre Anféinge:
»Mujeres Libres (Oder was Mujeres Libra?

werden sollre) begann sich etwa Anfang 1934
in Katalonien zu farmieren, and baute auf die

Erfahrungen, die viele von uns Militanten mit

dem Aktivismus in gemischten Gruppen gé"
habt hatten. Frauen pflegten einmal zu kam-



men, zu cincm Sonntagsausflug Vielleicht Oder

zu irgendeincr Diskussionsgruppe — munch-

mal wollten sic sogar mitmachen —, aber Sie

warden nie wieder gcsehen. In Barcelona,

waif}! (In, war die Bewegung 38hr grofl und

schr stark. . . Und es gab cine Menge Frauen,_
die in cinigen Industricn — insbesondere Texti-

lien und Damensclmciderei — beschiiftigt wa-

rcn. Abcr wir bemerkten, Lia/3 es, selbst in die-

ser Gewcrksclmft, wenigc Frauen gab, die

fiber/1011p! redcten. Wir waren wegen der

Frauen, die wir vcrloren, bcunruhigt und

l'ibcrleglcn uns, cine Gruppe zu grl'inden, die

sic/1 mit dicscn Problemen befass’en sollte.

1935 verschickten wir einen Aufruf an alle
Frmmn in (IN libr’r/firr’n Rpwmrunn. und nit denen- “5

antworteten, blldeten v1: cine Gruppe und nannten sie crupo

culturai feminino, CRT . 12

Antanga exlatlerten diese Gruppen men: ode: weniger unter den

Auapizien der CNT. 1hre Absicht war as, mehr Frauen ale

Aktivistfinnen (Ur die anarcho-syndikalistische Bewegung zu

qeuinnen. Abe: innerhalb kurzer Zeit kamen sie zu dem Schlun, das

diese Heranblldung van nktivlstinnen komplex_war und dun ate
Autonomic branchten, wenn sle die Frauen erreichen sollten, dle

510 und dazu ant ihre eigene Heise erreichen woltten.

Suhllcullch hUrtun dkc Aktlvluttnncn in Barcelona van der Gruppe
in Madud. und in September 1936 taten sie sich mmnmmon untnr

dew Nflmun. dun din Mndridur Uruppc uuufihll hntLu: Mu)0l09 Llh'UH-

Hitllvuuvilu, Im April 1010. hnlLv div Madridnrlflruppr
div PrH‘P

AUSGBDG des Magazins glcichen Namens veréftentlxcl : 13 Ausgubun
nnlllun his In Her moi! urnnhuinnn, bin div Publiknrinn no:

Kricgsendc eingestellt werden munte.
_ ' "

nin Grfindunq van Mujcres Librcs is: cin gutcs nonspxel fur

dierLc AkLion und sponLnnc organisation: sic zciqL dxu

Vcruurzclung von Hujeres Libres in der anarchistischen BewegUnq.
die nuf dur NnLuundigkcit dot Sclbstorqnnisahion bestand. um den

selbstbestimmten Bedurfnissen der Menschen zu entsprechen:
Solcdad ting die Ansicht der Aktivistinnen vdn dem. was 519

vorhatten, gut ein: ‘

Da unren natfirlich Leute, die sagten. dies 59‘ falsch, daB "1r

nut in gcmischten cruppen arbeiten sollten und dan vir Gefahr

licfcn. in den Feminismus zu geraten. Nun hatte ich. vie die

mclsten von una abet nie zuvor etuas von Peminiamuu gehfizt. Ich

Leidez mflssen wir einen

anbieten, da er 1m Belichtungsvorqang hangen geblieben lat und uns wahrend

des Lay Outs keine weicere Belichtunq mflglich isb. Sorry. die SF-Red.

inhnltlich wichtigen Tell in Druckerschritt

uunte nicht, dun e5 drauaen in der Welt Prauengzuppen gab, die

aich ta: Frauenrcchte organisierten. Es gab cine fider zuei

innerhalb unserer Gruppe, die vom Peminismua gehért batten sie

varen in Frankreich gewesen. Abe: ich wunte nicht, dan solche

binge in dez welt existierten! was ich zu sagen versuche ist. das

wir innerhalb unsetet eigenen situation, auf der Basia uneere:

eigenen Bzfahrungen atheiteten; wir fflhrten dies nich: vcn

nndersuo ein. Hit hatten uns nicht einmal bewunt gemacnc, flag as

existierte: 13

(Rs in: wich tig, hie: zu erwfihnen. dun sic und in Grunde

genommen ulle Anarchisten und nnarchlztinnen sent negativ auf

den Feminismus reagiercen, den eie mit dem Kampf van Frauen der

Mittelklasse Eur das Hahl- und/oder Arbeitsrecht gleichsetzten.
his cine Organisation van in erster Linie Frauen der

Arbeiterklasse. die sich der Emanzipation der Frauen der

Arbeicerklasse widmen sollte, sahen diese Frauen den

individualistischen Feminismus als irrelevant fur 1hr ganzes
Vorhaben an, uenn nicht gar ihm entgegengesetzt.)
Sie argumentlerten, dan Frauen sich unabhfingig van Minnern zu

organisieren hStten, um sowchl ihre eigene Subordination zu

fiberuinden als auch den mfinnlichen Hiderstand geqen die

Frauenemanzipation zu bekfimpfen. SSE qrflndeten {hr Programm aut

denselben verpflichtungen zu direkter Akcion und Vorbereitung,
die die breitere spanische anatchistische Bewegunq erfflllten. und

bescanden darauf. dafl die vorbereiCung der Frauen. um sich an der
revolutionsren Aktivitfit zu beteiligen, nus ihren eigenen.

besa ndurcu Lubcnscrlahrungen heraus entuickelt warden mflssc.

D68 Element dcr Autonomic war entscheidend (fir sie es war. was

diese Sehbstbescimmung, die in: die Beffihigung essential) war,

mfiglich machte. So schrieb Lucia Sanchez Saornil I915: Ich

glaube, es steht den Minnern nicht an, die nolle dc: Frauen

innerhalb det Gesellschatt festzulegen, vie ernaben das auch

immer eeln mage. >Ich wiederhole: Es ist der anarchistische Reg,

die Frau Einfluu auE ihre eigene Preiheit, ohne Richtschnuren und

ohne ZHang, haben :u lassen. in die sLe ihta Neigungen und

FEhiqkeiten leiten. 14
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Oder, wie Enriqueta Rovira sagt, versueh—

te sic damals Zu erklaren: »Ich pflegte den

companeros zu sagen: ;Wir wollen' nicht frei
sein, um each die Arbeit wegzunehmen oa’er

um euch eure Spaten Oder eure Hammer Oder

dar Brot aus euren Hiz‘nden zu nehmen. Wir

wollen frei sein, um unrere Rechte herauszu-

verlangen. Wer gibt euch das Recht, vier Oder

flinf Frauen zu haben, wenn wir mit einem

(Mann) auskommen milssen, selbst wenn wir

das Verlangen nach anderen Dingen haben?

Warum haben wir uns darauf zu beschrc'inken,

Putzfrauen zu sein, wenn wir die Fa‘higkeit be-

sitzen, eine Sekrett'irin Oder eine Direktorin

Oder. . . wer wei/jsonstwaszusein? Nein, das

ist es, was ihr euch iiber Frauen klarmachen

mit/32: dafi Frauen . . . zu allem fa'hig Kind.

Gleichheit ist alles. «’5

Sic strebtcn die Sehaffung cines Kontextes

an, in dem Frauen ihrc Untcrordnung fiber-

winden und ein ncucs SelbstbewuBtsein ent—

wiekeln konntcn. Die Programme von Muje-
res Libres wandten sich Problemen zu, die

Frauen besondcrs betrafen — solche,‘dic,nach
ihrer Analyse, die Hauptkomponenteri der

Subordination von Frauen darstellten — d.h.

Analphabctcntum, wirtschaftliche Abhiingig-
keit und Ausbeutung und Unwissenheit ge-

geniiber Gesundheits- und Kinderfiirsorge so-

wie Sexualitiit. Inzwischen war die Struktur

der Organisation — namlieh die Autonomic

von bestehenden, miinnlich-dominierten Or-

ganisationen —- bestimmt, um diesen sich neu

entwickelnden Sinn des Selbst aufzubauen

und zu schiitzen.

Obwohl sic nicht offiziell Prioritaten in be—

zug auf das setzten, was sie als die Qucllen der

Subordination von Frauen ansahen, konzen-

tricrtcn sich die meisten Organisationsaktivi-
taten auf die chrwindung von Unkenntnis

und wirtschaftlicher Ausbeutung. Sie entfach-

ten cine massive Alphabetisierungskampag-
ne, um cine Grundlage zu schaffen, die not-

wendig war fiir die »Enkulturation (ProzeB im

Rahmcn der Iriihkindlichen Sozialisation, in

dcm Grundziige — besondcrs >Kernrollen< so-

zialen Verhaltcns — der eigenen Kultur Ver-

mittelt und durch bcwuBte und unbcwuBtc

Lernprozesse angeeignet werden; Anm. v.

J.A.) von Frauen<<, mit Kurscn, die in Stiidten
und Dorfern, wo immer sie ihrcOrganisation
hatten, gcgcben wurden. Zusatzlieh ricfcn sie

groBc Zentren in den Stiidtcn, wo sic am

starksten waren ins Leben — »Mujeres Libres

Institute« in Madrid und Valencia und das

»Casal de la Dona Treballadora<< (Institut fur

Arbeitcrfrauen) —-, die Kursc zur Erlernung
dcr grundlegcnden Schreib- und Lesefiihig-
keitcn anboten; Fortgeschrittenenkurse in

Sprachen, Schreibmaschine schreiben, Steno-

graphic; >>Fachkurse<< wic in Krankenpflege,
Kinderfiirsorge, Ausbildung von Handwerks-

fertigkcitcn (Elektrizitat, Mechanik usw.)
und Gesundheitsfiirsorge; und Kurse in was

sieformacion social nannten: Gewerkschaits-

organisation, Okonomie und allgemeine, wo-

chentliche Treffen, die Gclegenheitcn boten,
sich mit anderen Frauen zu treffen und zu un-

terhalten (was den Weg zum politischen Akti-

vismus bahnte). Sic sahen die Lcse- und

Schreibféihigkeit als Werkzeug an, um sowohl

das Selbstvertrauen von Frauen zu entwiekeln
als auch ihre volle Teilnahme an der Gesell-

schaft und der sozialen Veranderung zu for-

dcrn: »Es war fast wie eine Schule fiir Aktivi—

stinnen . . . Wir haben die Menschen nicht ge-
rade indoktriniert, aber wir haben mehr als nur

technische Schulung berrieben. . . Wir ermuti-

gen sie, aufmerksam zu sein, Aktivistinnen zu

werden.«”’

Mujcrcs Libres sah die wirtsehaftlichc Ab-

hiingigkjeit in einer cxtremen geschlechtli-
Chen Tcilung der Arbeit verwurzclt, die Frau-

en die niedrigstbezahlte Arbeit unter den har-
testen Bedingungen zuwies. Um dies zu fiber-

winden, arbeitct Mujeres Libres cng mit den

CNT—Gewerkschaften zusammcn und forder-

te Ausbildungs- und Lehrprogrammc in vie-
len Fabriken. Wic Mercedes Comaposada sic

beschrieb, hatten sic mehrere Funktioncn:
»Der Abschnitt, der die Arbeit betraf,’ War

wahrscheinlich der wichtigste. Wir fingen auf
diesem Schauplatz sofort an, weil es unbea'ingt
erforderlich war, Frauen aus dem Haus her-
auszubekommen. « SchlieBlich gab es Mujcrcs
Libres Gruppcn in fast allen Fabriken. Viele
von ihnen konzcntrierten sich vermutlich auf
Probleme, die wenig mit Frauenemanzipation
zu tun batten, aber dennoeh cine Umgebung
Iiir Frauen lieferten, um iiber Angelegenhei-
ten beziiglich der Arbeit zu sprechen. In land-

lichen Gebieten {orderten sic landwirtschaftli-
Che Ausbildungsprogramme. Sie verfochten
und unterstiitzten auch Kindcrfiirsorgcmog-
lichkeiten, sowohl in den Nachbarschaften als

auch an den Arbeitspléitzcn, um den Frauen

das Arbeiten zu ermogliehen. Und sie kampf-
ten Iiir Lohngleiehheit von Mannern und

Frauen. Dennoch ist es wichtig zu erwahnen,
daB sie wenig Beachtung der geschlechtliehen

Tcilung der Arbeit oder den Zusammenhan-

gen fiir sexuclle Gleichheit oder der Stereoty-
pisierung einer Arbeit als die von Frauen und

einer anderen als die von Mannern sehenktcn.
Die Organisation als Ganzes hatte keine

klarc Position in bezug auf die kulturelle Sub- '

ordination von Frauen. Einige ihrer Mitglie-
'

der (darunter Ampara Poeh und Lucia San-

chez Saornil) kritisierten heftig die »bourgeoi-
se Moral« (und insbesondere die Vorstcllun

gen von Ehe und Monogamie), die, wie sic

sagten, Frauen untcrtan machte und die Mog-
lichkeit einer jeden fiir Beziehungcn cin-

schréinkten. Sic wandten sich gegen die 89.

stimmung, daB Frauen einzig und allein Mut-

ter scien. Wir wollten klarmachen, dafl die
’

Frau ein Individuum ist und dafl auch Sie Wert
L

and Bedeutung hm, auch vom Muttersein ab-

gesehen. Wir wollten den Mythos »Der Mur-

ter«‘ [0.rwerden. Allerrnina'estens wollten wir

madres conscientes (Mutter aus BcwuBtscin,
aus frcier Wahl). Menschensolltcn in der Lage
sein, Zu wahlen, ob, wann und wic sie Kinder

haben wollen.«‘7 Aber die meisten Mitgliedcr
hatten sieli vermutlich auf monogame Belie-

hungen festgelegt, wenn auch nicht aufdie ge-

setzliche Ehc. Und das Ideal der »freien Lic-

be<< (auch im Sinnc, daB Mensehen Irci sein

sollten, sich in monogamc Bczichungen zu be-

geben und sie aufzugcben, wann es ihnen ge-
ficl und sich nicht nach Kriterien von Kirche

und Gesellschaft zu riehten) sehien, von weni-

gen Ausnahmen abgeschcn. mehr fur Manner
'

als fiir Frauen zu gelten.
Es gab cine-groBere Ubereinstimmung in

bczug auf andere Aspekte dcr kulturcllen

Subordniation. Eincs der innovativsten Ziclc

von Mujeres Libres (Obwohl cincs, das infolge
der Inanspruchnahme der Frauen durch den

Krieg kaum in die Praxis umgesetzt wcrdcn

konnte) war die Bildung der liberatorios de

prostitucién, Zentren, in die friihere Prostitu-

icrtc gchen und untcrstiitzt wcrden konntcn,
um fiir ein besseres Leben umgesehult zu wer-

den.

Ein weitercr bcdcutender Schwerpunkt
war die Gesundheitsfiirsorge. Bis zum Aus-

bruch des Krieges hattc die Kirchc die Bereit-

stellung davon fibernommen, welchc Gesund-

heitsfiirsorgc in Spanien verffigbar war. Mujc-

—.——___.,_.._.___u w

res Libres bildete Krankenschwestern aus, um

die Nonnen zu ersetzen und entwickelte Aus-

bildungs- und Hygieneprogramme ffir Entbin—

dungskliniken und Naehbarsehaftszentren.
Diese zielten darauf ab, die Unkenntnis von

Frauen (die von der Kirche erhalten wurde)
gcgcm'iber ihren Korpern und ihrer Sexualitiit
zu iiberwinden — cine Unkenntnis, die Mujc-
rcs Libres als cine weitere Wurzel der Subor-

dination von Frauen unter Manner ansah.‘
Es ist wichtig zu erwahncn, daB ihr Pro-

gramm und ihrc Organisation ganz verschic-
den von dcncn andercr Fraucnorganisationen
in Spanein zu jener Zeit waren; die meisten

dicser Organisationen waren die »Frauen-

hilIstruppe<< der verschiedenen Parteiorgani-
sationcn. Mujcrcs Libres erinnerte ihre Mil-

glieder stcts: »Inmitten all der Opfer. . . ar-

beiten wir, um unsselbst zufinden und unsercn

Platz in einerAfmosphc’irefestzulegen, die uns

bis heute verweigert wurde: soziale Aktionm”
In einer wiehtigen Parallele zur Position dcr

anarchistisehen Bewegung fiber die soziale
Revolution argumentierte sie, daB die Fraue—

nemanzipation nicht das Ende des Krieges ab-
zuwarten brauche und daB Frauen sowohl sich
sclbst als auch den Kriegsanspruchen am be—
sten hclIen konnten, indem sie auf ihrer

Glcichheit breslanden und so vollkommen wic

moglich an dem stattfindenden Kampf teil-

nahmcn.

Die chrwindung der Subordination von

Frauen und ihre vollige Integration in den rc—

volutionaren Kampf erforclerten jedoch mehr
als

emcn Angriff auf die Ursprfinge der Sub-
ordination. Das Selbstverstandnis der Frauen
hatte sich zu verandern, so daB sie beginncn
konnten, sich selbst als unabhangige, effektiV
llandclndc Pcrsonen in der gesellschaftlichcn
Arena zu sehen.

Das Weeken des BewuBtseins war ein

grundlcgender Aspekt ihres Programms und
dlC Organisation lieB nur wenige Gelegenhci-
ten verstreichen, in denen sie nicht Frauen in
dlcsen ProzeB einbezogen. Sie riefen Gesprii-
Che und Diskussionsgruppen ins Leben, um

Frauen daran zu gewéhnen, den Klang ihrer
eigenen Stimmen in der Offentlichkeit zu h5-
ren. Was sic preparacion social nannten wur-

dc
zulemem Elementjedes Projekts, das sic in

Angriff nahmen. In Zusammenarbeit mit den

Gewcrkschaftcn beispielsweise besuchtcf-

Gruppcn von Mujeres Libres-Frauen, diein

den Fabrikcn Arbeitendcn, vorgeblich, um

sic mehr in die Gewerkschaftsarbeit einzubc-
ZIChCD. In Gruppcn ZU zweit Oder zu dritt

wollten die >>Organisatorinnen<< von Mujercs
Libres bis zu 50 Fabriken am Tag besuchen
und die FlieBbander fiir etwa 15 Minuten an-

halten, um mit den Arbeiterinnen zu reden.
Wahrend sie dort waren, schenkten sie den
Frauen einigc »ermunternde Worte<< fiber die

Bedeutung ihrer Mitwirkung als Frauen. In



einigen Gebietcn (LB. Terrassa) riehteten sic

es so ein, daB sich Gewerkschafterinnen unab—

liiingig von den Miinneern treffen konntcn,

um sowohl fiber die Probleme, die sic speziell
betralen, zu spreehen als auch um sich zu un-

terstfitzen, um aktiver an dcr Gewerkschafts-

versammlung teilzunehmen. In Barcelona

riehtete die Gruppc >>fliegende Kindertages—
stéitten<< ein, um Frauen, deren Kinder betreut

werden muBten, zu ermoglichen, Gewerk—

sehaftsversammlungen zu besuchen.

Die seperate Organisation ermogliehtc ih-

nen die Freiheit, unabhiingige Programme zu

entwiekeln, die sich den spezifisehen Bediirf—

nissen Von Frauen zuwandten, und sich dirckt

dem Problem ihrer Subordination zu widmen.

Zusiitzlieh, wie sich eine Anzahl von Frauen

Zu betonen bceilte, zwang sic sic, Verantwor-

lung auf Gebieten zu fibernhcmen, die an—

dernfalls »erl‘ahrenere« Manner >>natiirlich<<

iibernommen hiitten.

SchluBl‘olgerungen
Zweifellos griffen die Frauen von Mujeres

_Libres nicllt nur auf ihre eigenen Erfahrungen
In der anarcho-syndikalistischen Bewegung
Zuriiek, sondern auch auf Perspektiven in be—

Zug auf Gesellschaft und soziale Veriinde-

I'Ung, die sic angeregt hatten. Ihr Ziel, Frauen

durch Mitwirkung in, Gruppen, dic auf die

Spczifisehen Rcalitiiten ihres tiiglichen Lebens

eingingen, zu >befiihigen<, ergab sich direkt

aus dem anarchistisehen Engagement fur 'die

direkte Aktion. Weder einzelne mannliche
Anarchisten noch die groBen Organisationen

der spanischen anarchistischen Bewegung wa-

ren notwendigerweise so enthuSiastisch (oder

auch nur unterstfitzend) in bezug auf ihrePro—
gramme und Leistungen, wie sich das Muleres

Libres vielleicht gewfinscht hatte. Dennoch
versuchten diese Frauen, eine Ausnchtung

auf ein soziales und politisches Leben zu ver-

wirklichcn, fur das sich Anarchisten lange en-
gagiert hatten,wenigstens in der Theone: eme

Achtung vor der Vielféilugkert.
Die Frauen von Mujeres Libres waren'voll-

kommen im Anarchismus und in den Ziclen
und Strategien der spanischen anarcho-syndi-

kalistisehen Bewegung verwurzelt. Dennoch,

indem sie auf der Notwendigkeit einer sepera-
ten Organisation bestanden, bewegten s1e.51ch
anscheinend fiber jene Grenzen hinaus, blS zu

denen die Bewegung als solche zu gehen ge-

willt war. Auch wenn ihre eigenen Leistungen

begrenzt gewesen sein mégen .— arn drama-
tischsten wegen der Kriegssnuation, in der Sle

arbeiteten ~, so weisen ihre Programme doeh
auf eine Vision der Beziehung zw15chen Indi-
vidualitfit und Gemeinschaft hin, von der w1r

viel lernen konnen. Das Wecken des BewuBf-
seins ist im wesentliehen ein ProzeB der >Befa-

higung<. Zu erkennen, daB andere Sorgen und

Sehwierigkeiten teilen, von denen w1r anneh-

men, sie seien >>pers6nlieh<<. ist ein wiehtiger
Schritt zur Entwieklung eines >>politischen<<
BewuBtseins — eines Gefiihls, daB unser Le-

ben sozial gestaltet und die Welt veréinderbar

ist. Obwohl dies in der Personlichkcit dcr In—

dividuen vonstatten geht, so ist das chken

des BewuBtseins im wesentlichen doch ein

kollektives Bemiihen. Sein Erfolg beruht auf

einem Gefiihl von Gemeinschaft—und hilft ei-

gentlieh, dieses Geffihl zu schaffen und zu un-

termauern. Und es ist dieses Geffihl von Ge-

meinsehaft, das dann wieder die Mitwirken-

den befahigt.
Diese Einsicht ist eine sehr wichtige — aber

eine, die oft in den Ansprfichen verloren ging,
daB Feminismus von >>personlichem Fort—

sehritt<< oder >>gleicher Moglichkeim handle.

Die klassische Iiberale Persp'ektive (deren Er-

be all die von uns sind, die Burger der USA

und Europas sind) ist, daB Gemeinschaft und

Individualitfit notwendigerweise unvereinbar
sind. Richtiger ist, glaube ieh, die Perspekti-
ve, von der aus Mujeres Libres agierte; daB

Menschen ihre volle Personlichkeit nicht im

Konflikt mit, sondern im Kontext von einer

Gemeinschaft erreichen — aber natiirlieh solch

einer Gemeinschaft, die sie schéitzt und re-

spektiert. .

LaBt uns dies ein wenig ausffihrliclher be-

trachten. Insbesondere als Burger >>liberal~de—

mokratischer Politik« neigen viele von uns da-



zu, >>Gemcinschaft<< mit Einformigkcit gleich-
zusetzen. Daher die héjufige Annahme (die oft

auf Anarchisten und andere Vcrfechter der

Gleichheit gezielt ist), daB Gemeinschaft mit

Kreativité‘tt und Individualitéit unvereinbar sci

(well Kreativitéit von der Gemeinschaft cr-

stickt werde). Diese Behauptung ist, glaube
ich, dcr Ursprung einiger bedcutsamer Pro-

bleme in US-amerikanischer Politik, sei sie

nun feministisch oder anders. Denn Wir schei-

nen von dcr Vcrmutung auszugehen, wahrc

demokratische Politik, die gegenuber der In-

dividualitfit verantwortungsvoll ist, habe ih-

ren Ursprung in Abkommen und sei auflnter-

essen gegrfindet — Interessen, die und als Indi-

viduen zu eigen sind, Vollig getrennt von jeder
Rasse, Klasse oder von kulturellen Beziehun-

gen. Vieles derliberal-demokratischen Politik

scheint auf der Vermutung gegrfindet zu sein,
die Gestaltung rund um die Unterschiede (be-
sonders um jene, die auf Rasse, Klasse, Ge--

schlecht oder Kultur basieren) hohle die Ein-

heit des Ganzen aus.

Wie Angehorige von nicht-dominanten

Gruppen in den USA cine Zeitlang ausge-

fflhrt haben — erst kfirzlich innerhalb des Kon-

textes der Fraucnbewcgung —, emmachtet je-
doch eine solche Einstellung gegenflber Poli-

tik (und Personlichkeit) eigentlich die Men-

schen und kann gut dazu dienen, unscre Indi-

vidualitfit zu leugnen. Wir sind besipielsweise
im Begriff zu erkennen, daB es wahrscheinlich

nicht so etwas wie »Frau« gibt —jede von uns

ist in den besonderen kulturellcn, ethnischen,

religiosen usw. Gemeinschaften verwurzelt,
in denen sie aufwuchs und mit dencn sié, bis

zu einem gewissen Grad, verbunden ist. Von

einander zu verlangen, daB wir diese Identiti-
ten (und die Beziehungen, in denen sie ihren

Ursprung haben) im Namen irgendciner ab-

strakten >>Weiblichkeit<< aufgeben,heil3t, den

Reichtum unseres spezifischen Lebens zu ver-

neinen — etwa in der gleichen Weise, in der

sich die Miinner das Recht herausnehmen, die

spezifische Erfahrung von Frauen nicht anzu-

erkennen, uns im Namen dcr >>Mcnschheit<<
die Ffille unserer Personlichkeit und Ge-

schichte zu verweigern.
Wir mfissen anfangen, fiber >>Gemein-

schaft<< auf andere Weisen nachzudcnken —

auf solche Weisen, die ihre angcbllche Unver-
einbarkeit mit personlicher Entwicklung zum

Einsturz bringen. Und hierbei, glaube ich,
konnen anarchistische Ideen hilfreich sein.
Erstens gibt es sicherlich Aspekre unserer

selbst, fiber die wir uns nur in Beziehungen zu

anderen klar werden kdnnen — und einige da-
von erfordem das Geflecht von anderen

Menschen,d.h. Gemeinschaft. Wir mfissen

anfangcn, Gemeinschaften nicht lediglich als
Mitre] zu sehen, die jeder und jedem von uns

crmoglichcn, unserc selbstbestimmten Ziele
zu verfolgen, sondern als Kontexte, in dcnen
wir uns die Fulle dessen, was wir sind, vor Au-

gen ffihren und sie ausdn‘jckcn. Umgekehrt,
denn allc von uns werden im Grunde genom-
men Wurzeln in mehr als einem dieser Kon-
texte haben, darfjedc Gemeinschaft, die un-

scre Ganzheit hcgen soll, nicht nur die Vielfz'il-

tigkcit in ihrer wirklichcn Deutlichkeit erken-

nen, sondern sie auch aktiv begrfiBen.
Was ich so anziehend an den Frauen von

Mujcres Libres finds, ist, dal} sic in gewisser

. Hinsicht mit den gleichen Problemen kéimpf-
ten. Mit all ihrem Engagement fur die Zielc
der anarchistischen Bewegung — und ihrcr

Verwurzelung in ihrer Gemeinschaft — cr-

kannten sie doch, dal3 ihnen als Frauen etwas

fehlte. Dies war ffir die meislen von ihnen cine

sehmerzhafte Erkenntnis. Einige von dencn,
dle Aktivistinnen werden sollten,widersct7.-
tcn .SICh. zuniichst der Idee einer seperaten Or-

gamsatron, als sie zum ersten Mal davon cr-

fuhren, da fur sie die anarcho=syndikalistischc
B_€Wc.gung, in der sie aufgezogen wurden, so

wrchng war, daB sie alles ffirchteten, was ihrc

Ennhert aushohlen konnte. Dennoch kamcn
sre mit der Zeit dazu, darauf zu bestehen, SO-

wohl um ihrer eigenen Entwicklung und der

anderc'r Frauen willen (als Menschen und An-

archrstmnen) als auch eigentlich um der Bc-

“{Cgulng selbst willen, daB eine seperate Orga-
nrsanon, die sich der Frauenemanzipallon
wrdmcte, unentbehrlich war.

Ihre Erfahrung kann uns vielleicht zu ciner

anderen Denkart in bezug auf unsere Realitijt
hmfuhren. Aus ihrer Sicht konnten Frauen

nur-dann in der anarchistischen Bewegung b6-

fahrg1_ Und aktiv — werden, wenn sie zur glci-
Chen Zeit die Bindungen gemeinsamer Erlah-
rung Zusammcn mit anderen Frauen anerkcn-

nen und auf sie bauen konnten. Auch wenn

VlClC Minncr in der anarchistischen Bcwc-

gung 1.“ ihren Programmen cine Auflrpahung
dcr 'Emheit sahen, so taten es diesc Frauen

zwelfcllos nicht. Vielmehr ist es, schienen sic

zu beteuern, nicht nur die Billigung, sondcrn
dlC Ndhrung solcher Bindungen innerhalb des
Komextes der umfassenden Bewegung, dic

:etfitendlich cine beféhigte Einheit ermég-
[C t.



Mujeres Libres hatte wenig Zeit, ihre Vi-

sionen in die Realitéit umzusetzen, und so

kénnen wir nieht wissen, wieviel diese Frauen
vielleieht erreicht hatten. Auch hatten sie ker-
ne klare Formel dafiir, wie alles zum Funktlo-

nieren zu bringen sei. Aber ihre Organisation

war eine Federation aus autonomen lokalen

Gruppen; und die Beziehung, the 816 zur um-

fassenderen anarchistischen Bewegung wall-
ten' (aber nieht haben konnten) war aueh (ire
eines autonomen Gewebes von Zellen, (ias 1n-

nerhalb eines umfassenderen, fédenerten
Ganzen arbeitete. Villeicht kann uns dieses

Modell (und ein Gefiihl des lanarehistischen
Engagements fiir direkte Aktion und sponta—

ne Organisation) mit einigen Anhaltspunkten

ausstatten.
' .

Ich glanbe, es gibt viel, was w1r von
ihren

Anstrengungen lemen kénnen
—

von ihrer Er-
kenntnis, daB — wenn wir die Indrvrd‘ualitat
aufrichtig respektieren und nfihren—l wrr nicht

nur dafiir sorgen miissen, daB >>k1e1nere Ge-

meinwese‘n« befahigt werden, sondern .au-eh
grfiBere Gemeinwesen, die Idiese Vielfaltig-
keit (und die Vielffiltigkeit, dle in jeder und je-

dem von uns verkorpert ist) respeiktieren und

begriiBen.
.Iv
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Anstatt anzunehmen, wir miiBten

die volle Entwieklung unserer Personliehkeit

dem Wohl derGemeinsehaft oder den Lohn

ffir Leben und Handeln in der Gemeinschaft

individuellen Zielen opfern, konnen wir lice

ber beginnen, uns eine Welt vorzustellen und

‘uns auch darum zu bemfihen, in der Kreativi-

tat dureh die Beziehung genfihrt wird, und in

der die Gemeinwesen wirklieh ihre Mitglieder
>befahigen< k6nnen.

Ubersetzt ans Radical America von Jc'Srg Auberg,
Bd.18, Nr.4 (1984).
Anmerknngen:

_’ 1. El Comité Nacional, Mujeres Libres, >>Como or-

ganizer una agmpaeién Mujeres Libres<< (zit. nach

Mary Nash (ed.): »Mujeres Libres<< - Espafia, 1936-

1939; Tusquets Editor Barcelona 1976, S. 76 (dt. bei
Kan'n Kramer Verlag Berlin)
2. Igualdad Ocafia, Interview, Hospitalet,

14.2.1979

3. Soledad Ester-sell], Interview, Pan's, 6.1.1982
4. Vergl. Temma Kaplan, Anarchim ofAndalusia

(Princeton University Press, Princeton 1978, S. 206-

207) .

5. Enriqueta Rovira, Interview, Castellnaudary,
Frankreich, 29.12.1981

6. Soledad Estorach, Interview, Paris, 4.1.1982
7. Interview, 28.12.1981

8. Interview, 4. und 6. Januar 1982

9. Mercedes Comaposada, Interview, Paris,
5.1.1982

10. Interview, Paris, 3.1.1982
11. Mercedes Comaposada, Interview, Paris,
5.1.1982

12. Soledad Estorach, Interview, Paris, 4.1.1982
13. ebd.

14. »Resumen a1 margen<<, zit. nach Mary Nash, -

>>Mujeres Libres«, S. 64

15. Enriqueta Rovira, Interview, 28.12.1981
16. Soledad, vgl. 12

17. Interview, Paris, 5.1.1982
18. Zit. nach Carmen Alcalde, La mujer en la Guer—
ra civil espamila, Editorial Carnbio 16, Madrid 0.3.,

4



Zwei Nachrufe

Curt Moeller

Am 14. Januar 1986 ist in Aachen Curt Moel-

ler gestorben. Er wurde 1905 iniVaalserquar-
V tier geboren und entstammte cincr sozialde-

mokratischen Arbeiterfamilie.'; Kurz nach

Schreiner. Von seinem Onkel (dcr politiseh
als >>schwarzes Schal<< in der Familie galt) er-

‘hielt er regelmiiBig die Zeitung >>Der Syndika-
ist<<, das Organ der anarchosyndikalislisehen
FAUD. Es dauerte nicht lange, bis auch Curt

Mitglied dieser linksradikalen Gcwerkschaft

wurde, die zwischen 1919 und 1924 in dcr or-

ganisiertcn Arbeiterschalt cine gewisse Rolle

piclte. Curt blieb Zcit seines chcns Anar-

hist, Verfechter einer sozialen und politi-
chcn Utopie der Gesellschalt ohne Herr-

chaft und Ausbeutung.
Aktiv im Untcrgrund der Nazizeit hall er

mit, Dutzcnden von Menschen das Leben zu

retten: nicht nur deutsehc Anarchistcn, son-

dern auch Juden und franzosisehc Zwangsar-
beiter wurdcn fiber Aachen ins nahe Ausland

geleitet. Nach dem 2. Weltkricg, (lessen Ende

dem 1. Weltkrieg machte er eine Lehre als
'

er als frisch Gezogener erlebte', der un er

von K6111 sich entschloB, eigenméichtig naeh

Aachen zurfickzukehrcn. war er jahrelang
Vorsitzendcr der Aachener Sektion der Ge-
werkschalt H012 und Kunststoff. Besonders
aktiv war er in den Ffinfziger Jahren in der an-

viele und besonders enge Kontakte zu belgi-
sehen Gleiehgcsinnten.

In der Zeit der bundcsrcpublikanischen
Restauration gab cs kcine anarchistischc Be-

wegung mchr. Erst in und nach den Studente-

nunruhen zu Ende der Seehziger Jahre wur-

den die anarchistischcn Idecn Wiederent-
deckt. Curt, der in Herz und Verstand Anar.

ehist gcblieben war. war an den ncucn Diskus-
sionen und Aktivitiiten rege beteiligt.

Ich lernte Curt 1978 kenncn. Was mir bei

ihm solort auffiel und ihn mir liebgewinncn
“03, war seine herzliche Art, seine bemcr-
kenswertc Bescheidenheit in personlichen

Dingen und andercrseits sein‘c umfassende

Bildung. Was er sagte
— und wer ihn kanntc,

weiB wie schwer er in manchen Diskussionen
zu stoppen war

— hatte Hand und FuB. Curls

Wohnung war in den letzten 1(1 Jahrcn zu ei-

nem kleinen Kommunikationstrcl'fpunkt ge-
worden, wo ortliche Aktivitz’iten dcr verschie-

densten Art erértert und mitgeplanl wurden,
wo aber auch haufig spontane Diskussionen
fiber Politik und Kultur gcffihrt wurden.

A15 Anarchist hat Curt Andersdcnkende
nie verachtet, vielmehr versucht. ihre Denk-
fehlcr aufzuzeigen. So ist es nichl verwunder-

lich, daB- Zu seinem Bekanntenkreis auch

Kommunisten und Christen gehortcn, die ihn
schatzten.

In einem Buch fiber den anarchistischcn
Widerstand im Nationalsozialismus, das auf
cine Anregung Curts hin cntstand, schrieb er

1980 2115 SehluBsatz eincs Ruckblicks: »Ers(
mil einerneuen Generation kann (lie Befrciung
von Parteien- und Kircheng/{iubigkeit erwartet

'

werden; und damit (mch die Befreiung VON den

verhfingnisvollen Fesseln ales Zentralismus.
Der neue Weg hedeutet Zummmensclzlt(fl van

der Basis (ms 21! Orgmzisun'onen nae/I den frei-
heitlichen Grmzdsiilzen ties F6deralismus.«

Peter Walter, Gummcrsbach

timilitaristischen Bewegung; dabci hattc er

Langsam, sehr sachte, so wre em Ritual, olfne
ich eine Flasche Wein,f1'ille ein Glas zur Hall-

te. erhcbe es und sage, mit gleicher Umsieht:

.

Salud, Genosse Ahrne Thorne!

Die Nachricht wurde uns aus New York
’

von Paul Avrich fibermittelt, dem Chronisten
der russisch-amerikanischen anarchistischen

. Bewegung: Ahrne Thome starb am 13. DC-

zember, mit 81 J‘ahrenr, mm _ _

Thorne war der letzte Herausgeber der
>>Frcien Arbeiter Stimme<<, in jiddischer Spra-
ehe, des 1890 unter dem EinfluB der Haymar-
ket—Ereignisse in Chicago gegrl‘indetcn

Sprachrohrs der jfidisehen anarchistischen

Bewegung in New York. Des Sprachrohrs,
das sein Erscheinen 1977 einstellte und zu des-
sen Erhalt Ahme seit 1930 mit Essays und Ar-
tikeln beigetragen hatte.

V0n 1952 his 1957 war er Mitherauseebcr
und von 1975 his 1977 selbst Herausgebér der

Zeitung.
Ahrnc war eine wahrhaftige wandclndc

Enzyklopiidie des Anarchismus. Gehoren

“nirde er in Lodz. Polen. in einer judischen,
einer »chassidischen« Familie; spiiter emi-

grrcrte er nach Paris. Zu den Ideen des Anar-
chismus land er wéihrend der internationalen
Proteste zugunsten Saccos und Vanzettis.

1930 cmigrierte er nach Toronto, Canada.
und begann, zusammcn mit Emma Goldman.
an der >>Frcien Arbeiter Stimme<< Antcil 7:11

nehmen und in ihr Zu schreiben. Er arbcitete
an anarchislischen Tageszeitungen injidischcr
Sprache mit wie etwa dem »Freien Wort“ in

Buenos Aires. In Tel Aviv, Israel, an der Zeit-

schrift »Probtlem« und am tragenden Oman

dcr‘ Jijdisehen Arbeiterbewegung »Uiiscr
Tsan«. Bis zum letzten Oktober war er Kom-

mentator flir das derjiidischen Bewegune gC-
wrdmete Programm einer Radiostation in
New York.

Seine Artikel erschienen in zahlreichen T21-

geszeitungen und Zeitschriften in englischcr
Sprache, sie bilden eine lange Liste. Von BC—

ruf war er Drucker. Zu jeder Zeit machtc CT

(.110 Sache der libertaren Bewegung SpanicnS
Zu seiner cigenen. Sein Tod hinterlaBt cinC
groBe Liicke in unserer internationaleni BCWC‘

81mg 11nd im Besonderen in meiner eigenen
Bezxehung zu ihm. mit dem ich eine regelmii-
Bige Korrcspondenz unterhielt. in der ich sei-
nen groBen mensehlichen Wert. seine ent-

w'aflnende Schlichtheit, seinen Humor und
die GroBzfigigkeit seiner Gefiihle schiitzen
lernte. IEr heendcte sein Leben als wahrhaftcr
Anarchist. Er starb im bekannten New Yor-

ker Stadtteil Bronx. Eine Beerdigung gab CS

nicht.

..

Anna Delso. Montreal

{ubersetzt van Andreas Ruppert am: Solidar-
idad Obreru 1 70 3/86)



*Suche jedc Nummcr des schwcizer Magazins Sub-

version aus Ziirieh. Kaufc auch die frnnzésischcn

Nummern. Suche cbenialls jcde Nummer von RA-

DIKAL.

Fabricc Dietz, 3 Rue Ferraris, 1518 Luxembourg.

*Suche Adrcssen von clmraktemnalytischcn Vege-

tothcrapeutcn/Orgontherapcuten im In-und Aus-

lnndl Belohnung!
Frank Sella/z, V.-Sttmffenbcrgstr. 79, 4400 Minister

*Vitleo-Film-Vcrleih: Die Medienwerkstatt Frei-

burg, KonrmlsthO, 7800 Freiburg hat znhlrcichc

Spanienlilme im Programm wic z.B. >>Ein Volk in

Wailem, Wochenselmucn etc.

And] bci International Libertarian Centre, Centre

Iberian, 83A Huverxtock Hill, London NW3 kann

mnn Filmc auslcihen, wic z.B. >>Dawn over Spain<<.

liln weitcres englisch-sprachiges Video, dicsmal

ubcr Nordirland kann angelordert werden bciz‘Nart-

lzcrn Ireland Video Association, 9 Winettlvern St.,

Smitlzfilzl, Belfast I

*»Die Vergessencn<< — Zcitung fiber politisehc Ge-

fa“gCne (offensivcs Diskussionsforum fiir die Inter-

essen der politischcn Gefangcnen). Dic Nummcr 5

Cntlliilt u.a. >>Redc zur Kriminalisicrung dchiirgcri—
nmativc gegen die Startbahn West vom 2.111985;

Artikcl zum [£129a; zur Ablehnung dcr Anti-Folter-

Konvention durch die Bundcsregicrung; etc. Einzel-

exemplar 4.-DM. Bel Mehrfachbestellungen 2,-DM

pro Exemplar + Portokosten. Bei Bestellungen bit-

I0 Geldschcin, Briel'marken odor Verrechnungs-

echeck beilegen. Spendcn ffir die Organisicrung von

offentlichkcitsnrbeit fiir die Intercssen dcr politi-
schen Gefnngenen wcrdcn gerne entgcgcngcnom-
men. Spenden an: Prochhilfe Darmstadt, Stichwort

>>Die Vergcssenenzc, Volksbank Grieshcim, Kon-

Ionr.: 200 310 948; BLZ: 508 624 08. Kontakt.

Die Vergesxencn, Zeitung t'iberpalitixche Gefangene,
lllainzcrlnml‘s‘tr. 147, 6000 Frankfurt

KLEWZEGNIIE
*Forschungsgruppe Lehrerzentmmsbewegung

—

ffir eine wisscnsehaftliche Aufarbeitung dcr autono-

men Lehrcrbewegung suchen wir Zcitzeugnisse

(Dokumente, Konzeptioncn, Flugblijttcr, Theseu-

papierc uia. Materialism) fiber Lehrerzcntren (frii-

here, hcutc noeh bestehende, ges‘cheitertc Anséitze,

Planungcn . . 4)
— Kosten wcrdcn erstattct.

Kontakt: Forschungsgruppe Lzb, c/o Manfred Huth,

Diduktisches Zentrum Hamburg, Itzehoer Wag 3,

2000 Hamburg 20, tel. 040/4226264

*Der Ladent Hildcsheim hat wieder cine neuc A-
_

Adressc. In der Roonstr.1 haben wir Riiumliehkei-

ten fiir vcrschiedcne Aktivitiitcn angcmictct, Ncben

Arbeitsgruppen und Treffs wollcn wir in Zukunft re-

gclméiBig Videofilmc ans Eigcnproduktion zcigen

und machcn. Wir bitten euch deshalb alle, die Vi-

deos gcmacht habcn und an eincr wcitcren Verbrei—

lung interessiert sind, sich mit uns in Verbindung zu

setzen. . _

Kontakt: Der Laden, RoanstrJ, 3200 Hildeshetm

*Sattznrbeiten
— wir iibernehmen auch Fremdauf—

tréigc fijr Lichtsatzarbciten; Preis nach Absprnche,
abhéingig von der Art, GriiBe, Umfang und Zeit fur

den Auftrag; also bitte mit dcr SF-Redaknon, spcz.

Wolfgang Hang, in Verbindung setzcn. Tel. 07033/

44273.

*Ffir unscr Arehiv suchcn wir altc Nummcm der

DFG, wer altc anarchistische Zeitungen verkaufen

will, sollte ebcnfalls zunéichst um; um ein Angeeot
fragen, bevor er/sic alles an ein iibliches Antiquartat
verkauft.Etwas eingeschlafcn ist die praktlsche Un-

tcrstiitzung der Versandarbeit: ihr kénntct z.B (aus

Buchléidcn etc.) gebrauchte Versandtaschcn 1n allen

Grijfien an uns schickcn; cs féillt uns_
oft sehwcr all

das notwendigc Verpackungsmatenal zu kaufen.

Wer cin grbBercs Pakct schickt. beliommt als Ge-

genleistung einen der Umsehléigc guruck, gefullt mtt

>>VERPACKT«, cin Lese- und Bllderbuch zur Wa-

rengcscllschaft BRDec, Trotzdem-Verlag 1979.

Merci! SF—Red.
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HEFT 4/86:

KOMMUNE-THEMA

Albriislungspoker
'

ULF BAUMGARTNER

Das wahre Gesichi

der Regierung Duan‘e.

Erkennlnissie einer Reise

KURT SElFERT

Der Fall des Ferdinand Marcos:

Hat das Volk schon gewonnen?
HELMFRlED MElNEL

Angepaflle Technik:

Chance far Entwicltlungsliinder
oder Notwendigkeit
fiir lndustrielfinder?

FRlTZ KUHN

SpfiIh-Kapitalismus:
»Versiilmung« im Dienst

dier Technikgewinner
FUCHS/MARTI/SOLDNER

Gespallenes Europa —

Eine Kulturelle Dynamik
gegen den status quo?
BRAIG/MULLER—SPATH/VOY

Erwerbsarbeil, Familie

und Solialpolitik.
Enlwicklung and Alternativen

ARNIM VON GLElCH

Wellpremiere: Gezielte

Freiselzung von genetisch
manipulierten Organismen
GlSELA ERLER

Die Subsistenz la'Bt glriifien
FLOPS UND HITS

Grass - Kwnclera - Duras

8O Seifen ' 6 DM - Jahresabo 66 DM

Erhiilllich im Buchhandel

Probehefie unfordern bei:

Buchverlrieb Huger,
Postfach ll l162-

6000 Frankfurt l

lch marble ein »Kommune«—Pmbeheh
- koslenlos und unverblndlich



Der Fall Leonard Peltier nimmt kein Ende. Der

Chippewa—Indiancr des AIM (American Indian Mo-

vement) wird seit 1975 in Haft gehalten unter der fa—

denscheinigen Anklage zwei FBI-Beamte auf der Pi-

ne Ridge Reservation getotet zu habcn. Die Vorge- .
.

sehichte ist, dafi Peltier ciner der Organisatoren war,

die 1973 Wounded Knee besetzten und auf die das

FBI in den Folgejahren Jagd machte, sie in alle mog-
lichen und unmiiglichen Anklagen verstrickte. Auf

der Pine Ridge Reservation kam es Zn 300 unaufge-
kliirten Morden an traditionalistischen Indianern,

. die gegen die pro—regierungs-Fraktion, die Land ver-

kaufte, in Opposition stand. Diese Situation fiihrte

dazu, daB AIM-Mitglieder auf die Reservation zo-

gen‘ und dort ein Inform‘ationsbiiro errichteten, bei

dem as am 26.Juni zu einer SchieBerei kam, ein

21jéihriger Indianer, Joseph Stuntz, starb neben den

beiden FBI-Beamten. Das FBI klagte Leonard Pel-

tier, Dino Butler, Bob Robideau und James Eagle
als »M6rder« an. Gegen Eagle wurde die Anklage
bald fallengelassen, gegen Butler und Robideau ver-

lor das FBI den ProzeB in Iowa. Peltier war in Cana—

da verhaftet Worden, um ihn ausgeliefert zu bekom—

men, lieB sich dlas FBI etwas einfallen: Sie brachten

Myrtle Poo’r Bear dazu Leonard ffir den Tod der bei-

den FBI-leute als verantwortlich zu bezeichnen. Sie

sa‘gte unter der Drohung, ihr wfirde es ergehen wie
'

~

Anna Mae Aquash aus, was von ihr verlangt wurde.

Anna Mae Aquash’war eine der 100 Indianerinnen,
die naeh dem Schquechsel verhort werden waren

und der von dem FBI-Mann David Price gesagt wur-

de, daB wenn sie weiter die Aussage verweigere, sie

sterben wiirde. Ein Jahr spater wurde sic crschossen

aufgcfunden. Die Bilder ihrer Leiche wurden Myrtle
vorgelegti als Myrtle dies bei Peltiers ProzeJB aussa— .,

gen wollte, wurde ihre Aussage nicht zugelassen,
weil sie die Geschworenen beeinfluBen konnte. Pel-

tiers ProzeB wurde von Iowa nach North Dakota

verlegt, um cine zweite Schlappe zu vermeiden. Der

neue Richter wurde der Nixon-Schfitzling Pau

- enson. zcugéerar Verteidigung wur en me t zu

gelassen und Peltier wurde zu zweimal lebensléing-
"

lich veruncilt.

Im April 1984 wurde endlich ein Bericht zugelas- ’

sen, der nachwies, daB die Kugeln, die die beiden
‘

'

FBI-Beamten getotet hatten, nicht aus der Waffe

stammen konntcn, die Peltier als Tatwaffe zuge-
sehn'eben wurde. Im Oktober 1985 kam es endlich ,

zu einer Anhijrung betreffs ‘einem Wiederaufnah—

meverfahren; die US-Staatsanwaltschaft gab zu, daB

sie nicht wisse, wer die FBI-Beamten getdtet habe,
daB die Waffe, die Peltiers Waffe sein soll, nicht als

Tatwaffe nachgewicsen werden konne. Eine Ent-

scheidung steht noch immer aus und Peltier ist im-
’

mer noch gefangen. Die Unterstiitzergruppe fordert
dazu auf, an den Richter zu schreiben und ein Wie-

deraufnahmeverfahren (new trial for Leonard Pel-

tier) zu verlangen:
Judges Gerald Heaney, John Gibson and Donald

Ross
‘

U. S. Court ofAppeals (Eigth Circuit)
1114 Market Street .

St. Louis, Missouri 63101

USA

Briefe an Leonard:

Leonard Peltier

89637-132

P. O.Box 1000

Leaven wort, Kansas 66048

Weitere Informationen bzw. Petitionsunterlage
‘

(letztere gegen Porto und 0,10yKopiengeld aber auc

vom SF) bei:

The International Office of the Leonard -Peltier De
I

ense Committee, P. 0. Box 6455, Kansas City, K "

66106.

Anarchismus und Pfidagogik
in der Diskussion

Heft 1 der Reihe >Anarchismus & Bildung<
Hrsg. von Thomas Rosenthal mit Beitrdgcn von 0. . .

. Asbach, H. Baumann, E. v.Braunmi‘1h1, St. Blan-
kertz, J. Holt, G. Dennison, C. Ward, U. chmm,
R. Winkel, K. Blume u.a.

Die neue Heftreihe besehéftigt sich mit einem The-’

ma, das sowohl in der Diskussion um Bildung und
‘

Erziehung als auch in der Auseinandersetzung mit
dem Anarchismus in den lctztcn Jahrcn nur wenig“

. Beachtung fand.

Der erste Band dokumentiert hierzu, anhand'einer
‘

Textauswahl, die Diskussionen im deutschen Spra-
ehraum. Angesproch'cn werden u.a. das Verhéiltnis
von Anarchic und Anti-Padagogik sowie die Frage
nach Entschulung aus der Sicht von Anarchistcn.
Hinzu kommen Thesen zur deutschen Alternativ-
sehulbewegung und Buchbesprcchungen.
ca. 100 Seiten, 9.-DM

Edition Flugsehriften
Ulrich Klemm

Straflhurgweg 19, 70 Ulm

Die Nummer 13 des Freiraum, die steh vor a1-
lem dem Widerstand gegen die WAA widmet,
wurde besehlagnahmt. Auch wenn die bayfi-'

sche Polizei meist nicht viele Exemplare erv

wiseht, und oft freigegebene Materialien er-

neut beschlagnahmt, fallt doch die Kontinui-
tat auf, mit der sich die Polizei ihren >>Lieb-

Iingsfeind<< aufbaut; das einzig Positive dabei
ist, daB es verdeutlicht, wie realitéitsfremd Po-
lizei und Kreise in der CSU schon geworden
sind. Die dauernde Verfolgung der Zeitung

V zeigt,_ daB fiir diese ReehtsauBen WAA'Wi-
derstand mit >>Terrorismus<< gleichzusetzen

. ist, deshalb zitieren sie den Freiraum schon im

bayrischen 'Landtag, und meinen damit, gar
den WAA-Gegnern innerhalb der SPD eins
auszuwischen zu kdnnen.

DaB die Schizophrenie des politischen Geg-
ners dennoch >1éistig< werden kann, zumal
wenn er dfis Gewaltmonopol besitzt und die—
ses kraftig ausniitzt, beweist die folgende Be-

schlagnahmeliste:
‘

Nr.2 Ermittlungsverfahren wegen Abbildung
einer Waffe; N113 Hausdurchsuchunge'n we-

. gen Eingriffs in ein schwebendes Verfahren;
Nr.4 Hausdurchsuchungen und eine vorlaufi-
ge Festnahme wegen eines Artikels zu den
Fulda-Gap—Aktionen; Nr.5 Ermittlungsver-
fahren ‘wegen eines Mutlangen-Artikels; Nr.6
Hausdurchsuchung wegen »Eingriffs in die
Bundeswehr<<; Nr.7 ‘Ordnungsstrafe wegen
unvollstandigem Impressum; Nr. 9 Hans-
durchsuchungen und Ermittlungsverfahren
wegen WAA-Demoaufruf; Nr. 11 Haus-

‘ Hnrchsuchnng wegen'eines Textes der‘Anar-
.cho— Rockgruppe COCHISE; Nr. 12 Haus-

_ durchsuchungen wie nach Nr. 13 wegen Belei-i
:digung, ’Aufruf zu Straftaten etc. Nebenbei
warden die Redaktionseinrichtungen beschla-
gna'hmt und auch anderes, wie die Zeitschrift
Radiaktiv, die ebenfalls fiber den WAA-Wi-
derstand berichtet.

Spenden an, and Infos fiber bzw. den Frei-
raum selbst, sofem es ihn gerade >frei< geben
darf, bei: Christian Luppatsch, Haidgraben
67, 8012 Ottobrunn.

»Pfostalgienummer« (100 Seiten: Ill-BM):
selt Juni ’85
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Dns. was sieh von den Ereignisscn 1977 im

Gediiehtnis glcr Dcutsehen eingraben wird, iSt

das cinzignrtige Erlcbnis, schon Inngc nicht

mehr so cinig gcwesen zu sein wic damals. Die

Iotnle Gleichsclmltung der (iffcntlichen Mei-

nung illucrtrnl (lurch ihre Frclwilligkeit dicje-
“igc im Nationalsozinlismus, der immcrhin

noeh cinen riesigen Propagandaappnrat nfiitig
lmttc. um (las zu errcichen, was 1977jeder nus

lreien Stiieken Int. Wic (lurch cin Wundcr

lionnte mun diesmnl nuf solchc Instrumenta-

ricn verzielnen. Was war gcsehehcn, daB die

Dcutsehen so nah zusammenrucken konnten?

Ein riehtigcs Nnehkricgs- und Faschingscrleb-
nis, we die organisicrte Schunkclei die Tulsa-

clle vcrdeektc, dle sic sich sonst 21m liebstcn

die Augcn nuskrntztcn?

,

Dznnnls wurde Harms-Marlin Schlcyer ent-

luhrL. Weil dies in den scllcnstcn Fiillcn frei-

willig fiber die Billme gcht, knmcn drei Poli—

zeibenmtc und dcr Chauffeur im Kugclhagcl
dCr Entfiillrer um.Die Aktion war geplnnt

”Pd dul’chgcffihrt worden, um die lebendig

elnbelonierten Gcfzmgenen der RAF in

Stnmmhcim per Austausch zu ,bcfrcien. Eine

Aklion also, die nicht sonderlich neu war und

VOn anderen Gucrillagruppcn in nnderen Liin-

dCl‘I] schon dcs 6ftcrcn mit mehrodcr wcniger

grellcm Erfolg crprobt worden war. Schlcycrs

Blogfaphie spricln fi'n' sieh und insolern war er

Cln denkbnr gunstigcs Objekt der Entfijhrung.
ch Bilderbuehkarricrc ling Init der HJ an,

dnnn NSDAP und SS, schlicBlieh zlls Leiler in

Verschiedenen NS-Amlem liltig. Nuch Krieg-
SCndc Vorslandsmilglied von Daimler-Benz

und Priisidem dcs BDA uncl BDI. Vielleicht
181 cs miiBig, dies nllcs noeh einmnl in Erinne-

rung zu rufen, nbcr nur so knnn die freiwilligc

Selhslgleichsehnltung (ler Dcutschen 1977:111-

gcmessen gewurdigt werdcn. Ergcbenheits-
udressen. Loyaliliitscrkliirungen und Ab~

Scheubckumlungcn nus dem gzmzcn Lnndc

hechten den Knnzlcr sclilicBlieh. nllcrdings
cFSI nachdem Sehlcycr und die Gefangcncn

Der'Zungenléser der Saison .

von Klaus Bittermann

der RAF tot waren, weil alle, nuBer den Ent—

[uhrerm as so gewollt hatten, SlCh bEI der Na-

tion in ticfster Ruhrung zu bedenkcn. Dre De-

votion reichte bis tief in das lmke Spektrum

hinein, welches sieh gegen das »brutaleflVor-
gehen<< ausspraeh, »wenn heute Staatsburger,
insbesondere Justiz- und Pollzelbeamte, ruclq-
siehtslos niedergeknallt. werdenxf UOnd drc
>>Zcitung fur eine neue Llnke<< sclmeb1m Edr-
torial, 2115 Oh sie selbst dre Reglerungsarbcn
fibernehmen mfiBte: »Die Mehrhen der Re-

'

'

list e en den Aust
'

gagitnfldie gdegr Linken im Nacken sal3, drc
Angst, vom gerelzten Staat, der angebllch hrs

in die Grundfcsten erscln'ittert war, alufg'elres—
sen zu werden, reicht im' Nachlunern als

Grund nicht mehr aus. um Slch solehe AuBe-
rungen erklz‘iren zu kiinncn2 Ersl vrel spamer,

als es die GRUNEN und d1e Frledensbevrle—
gung gab, Wurde klar, daB der Glerehklnng 1h-

rer Herzen mit der Machl auch erner Schn-
sueht nach Harmonie und Identrtai mn der

Mehrheit cntsprach. dem algo damals ”schon
vorhandenen Willen nach emem >>rad1kalen

Bekenntnis zum BestehendemauDarnals
war

die RAF und ihre durchaus verstandlrche Ak-

tion zur Gefangenenbefrelung notwendlg, um

der Linken die Zunge zu lésen und sxe Kroke-
dilstriinen fiber die Entffihrung emes ehenralr-
gen Nazibonzen weinen zu

lassen. Und kerner

der couragierten Journahsten und kem Mann
der 6ffentlichen Rede fand dresen Vorgang 1n

irgendeiner Weisc sk'andalos und memand

fund es skandalés als dle Morde m Stamrn-
heim als besonders perfide Art der Selbsthm-

'

richtung interpretiert wurden. Damals schrieb

Wolfgang Pohrt: >>Der Mord von Sfiarnmhcim
bringt uns in Gelahr, das zu tun, was wrr unse-

ren Eltern vorwarfen: es dulden, wenn
andere

umgcbracht werden. Undals Komplrze wer-
dcn wir unscre Kompllzcnschaft rechtferll—
gen.« Ein Schubladentext. der ersl 1980 verof—

lentlicht wurdc. als bereits WIeder gelacht

wcrden durfle.

ausch<<. Die Angst ,

1‘977 bedeutete eine Zésur fur die Linke,

die ihre moralische Integritéit aufs Spiel ge-

setzlt und verloren hatte. Danach wurde es ru—

hig. Man nahm Abschied Von der Politik dcr

revolutionéren Umtriebe und ging in sieh. In

einem groBangelegten Verdrfingungsprozefi,
den die Protestbewegung ihren Eltern einmal

vorgeworfen hatte‘ entdecklen Sie nun selbst

die grandiosen Méglichkeiten eines rebirt-

hing. Durch Verdréingung und harte Arbeit an

seinem Weltbild war man jemand underes ge-

worden, jemand, aufden die vcrzweil‘elten El-

tern nun doch stolz sein konntcn. Mit dcr eige-
nen Karriere und einer langweiligen Bezic-

hung vollauf besehéiftigt. zogcn die Jahre ins

Land. Die versprengten Restc der geschlggc-
nen RAF versuchten verzweifclt das vom

Staat diktierle Gcwaltniveau zu halten. Ihre

Aktionen wurdcn mit den gleichcn Abscheu-

bekundungen quittiert, aber die Bekennerwut

der Linken hatte inzwischen an effentlichem

Inleresse verlorcn.

Fast zchn Jahre muBIcn vergehen, zchn

Jahrc des Schweigens und der Anpassung, be-

vor ein Buch fiber die RAF. fiber Baader,

Meinhof und Ensslin zum Knfillcr werden

konme. zum AdrenalinstoB fiir cine verscllla-

fene Linke. interessiert hatte, néimlich die auf

Gesehiehtchen reduzierte Geschichte, die auf

Anekddtchen beruhende Wahrhcit. allcs das,

was man berclts schon frfiher heivmlich in

Quick. Neue Revue und Stern naehgelesen
hatte. Was dic Leser niimlich an dem Buch so

fasziniert, sind die engen Samthosen Baadcrs. ~

mit denen er in einem paliistinensischen Aus—

bildungslager herumrobbtc. TlP-Rednktcur

Alfred Holighaus ist in einem Interview mit

AusI ganz hingerissen von der Erkenntnis.

daB die Terroristcn auch Menschen waren.

deren kleine Schwiiehen sie nach zelm Jahren

wieder intercssant machen:

TIP: >>Es geht ja dabei um cine luxuriésc

Detailverliebtheit, die auch noch beschreibt.

daB in der Todeszelle von G'udrun Ensslin ein

Dee-Roller rumlag.«
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Aust:»Aber das finde ich spannend.«
TIP2>>ICh auch.«

Aust:»Das ist spannend. Und es ist auch nicht

nebenséchlich, ob jemand in Seidenhemden
rumliiuft. Und es ist auch nicht nebenséichlich,
daB jemand, der fiir das Proletariat dieser
Welt die Revolution machen will, mit einem
Iso Rivolta herumfiihrt. Ichfinde, das sagt
was.«

TIP:»Ich [and das auch hochinteressant, zum

Beispiel zu erfahren, in welchen Klamotten
Baader rumgelaufen ist.«

Auch dicses Interview ist hochinteressant
und Aust selbst als rafflnierter Journalist hat
die Sache aufdcn Punkt gebracht. Baader hfit-
te ihm néimlich einen schlechten Dienst erwie-
sen, wéire er wie ein normaler Prolelarier her-

umgelaufen, aber so ist es moglieh, ihn als

Mensehen mit skurrilen Maeken und abarti-

gen Bediirlnissen zu portriilieren. die Aust

mit gehcimnisvollen Andeutungcn noch her-

vorhebt: »Ich hiitte noch ganz anderc Sachen

schrciben konncn und habe sie deshalb nicht

geschrieben, weil ieh daehte — das glaubt mir

keiner.« Im Nachhinein (liirlte er sich noch

fiber die selbstgewiihltc Enthaltsamkeit éir-

gem, denn er hiitte alles schreiben kénnen

und es wéire ihm allcs geglaubt worden.

Nach der Lektiire des Buches weiB man

zwar niehls iiber die theoretischen Einsichten

und Absichten der Grilppe, aber man weiB,
wclch rilden Umgangston Baader pflegte,
wenn er sich mit den Miezen unterhielt, die or

alle mit dem gleichcn Kosewort anredete, mit

>>Votze<<. Man wciB also, daB Baaders Kon-

ventionen nicht ganz der Emanzipationsde-
batte entspraehcn und konnte sich umso mchr

iiber dessen Primitivismus mokicren. Deutli-

cher noch kam zur Sprache, was von Baader

zu halten sci, von cinem, der sich von Berufs

wegen mit dem Buch und spezicll mit der dar-

in beschriebenen Rolle Baaders auseinander-

setzen muBte, niimlich von Ulrich Tukur, dem

Darsteller Baadcrs im Film zum gleichen The-

ma: »Er muB wohl ein ziemlichcs Schwein ge-
wesen sein, ein Psychopath, ein Verriicktem

(taz, 1.2.86). Diescm Urteil liegtein einfacher

Trick zugmnde, fiber den sich Tukur wahr-

scheinlieh nicht im Klarcn war, weil er eben
auch nicht weiter dachte als Holighaus, n‘zim-

lich der Trick, auf den kein Sensationsjourna-
lismus verzichten kann, will er Erfolg haben
und der zum festen Repertoire aller Propag-
andaapparate gehort, wenn es gilt einen poli-
tischen Feind und unliebsamen Opponenten
zur Streeke zu bringcn: Dabei geht es darum,
das politische Programm, die Absichten, Zie-
le und Vorstellungen einfaeh zu ignorieren
und stattdessen etwas in der privaten Sphéire
des Gegners zu schniiffeln, seine Abneigun-
gen und Vorlieben so zur Geltung zu bringen
und zu fiberspitzen, daB die kleinen Neurosen

plétzlich als etwas erscheinen, womit man sich
auf keinen Fall identifizeiren will. Liegt die-
sem Vorgang schon eine sehlichte Verweclhs-

lung zugrunde zwischen dem Programm, das

jcmand vertritt und dem, was aus seiner Per-
sonlichkcit hcrausdestilliert und publik ge-
maeht wurdc, SO konnen sich aueh die
Sehlaueren immer noch damit hcrausreden,
daB das Programm nichts taugen kann, ist es

doeh offensiehtlich von Psychopathen erstcllt
worden. Der Erlolg ist der gleiehe. Politiker
nennen das Rufmord, nur hattcn die Gefange-
non der RAF keinen Ruf zu verteidigen.

Machte man sich friiher noch die Miihe, die
RAF politiseh zu kritisieren, so geniigt es heu-
tc zu wisscn, daB ihre Protagonislen mit versil-
berlen Revolvern spielten, Lippenstift be-
nutztcn und Seidenhemden trugen, um ihncn
jede Glaubwiirdigkeit abzusprechen. Das ist
zwar nichl alles, was in Austs Buch steht, aber

genau das, Was Holighaus und Tukur faszi-
niert und den Erfolg des Buches ausmacht,
zum Zungenloser der Saison werdcn liiBt.

In einer Rezension des Buches in der FR
liiBt ein gewisser Roderich Reifenrath die

Hauptdarsteller noeh einmal Revue passio-
ren: »Da war Andreas Baader, der van Redc-

zwiingen geplagre Chau vi, derFraucn grund-
sa‘tzlieh nur als Votze anredete, von man-

chem in der RAF Verachtet und sogar gchaBt
wurde, als Tatmensch seinen Fiihrungsan-
spruch aber durehsetzen konnte. Da war Gu-
drun Ensslin, Vielleicht die Héirtestc und ge-

mcinsam mit Baby Baader der eigentliche
Motor des Unternehmens. Sie pflegte auch in
der Zelle eiskalt mit ihrer Rivalin Meinhof

(der wahrscheinlich tragischsten Figur der
Roten Armee Fraktion) abzurechnen
und hat moglicherweise die letzte Bedingung
ffir den Selbstmord der einst hochangesehc-
nen Journalistin gesetzt.« Roderieh Reifen-
rath bescheinigt Aust, nachdem er ihn aufdie-
se Weisc rezipiert hat, >>kompetenten Um-

gang mit dem Thema<<, etwas, das man von

seiner Rezension nicht behaupten kann. Aust

beschreibt z.B. anhand der Protokolle den

Prozererlauf und auch als unbeteiligter und

unvoreingenommener Beobachter kann man

nur staunen, wie da die Regeln der Prozeriih-

rung vom Vorsitzenden Richter Prinzing mil

FiiBen getreten wurden, der von Anfang an

keinen Zweifel darfiber aufkommen lieB, daB

es ihm durum ging. die Angeklagten fiir im—

mer hinter Gitter zu schicken. Uber diesen in

guter Volksgerichtshoftradition stehcnden

Justizskandal schreibt Reifenrath mit unver-

lrorener Unbekijmmcrtheit: >>Argerlich war

vor allem der Mangel an Souveréinitéit hinler

dem Riehtertisch.« Mit etwas mehr Souver—

iinitfit, so die positiv gewendete Logik dcs Sat-

zes, hiilte der Skandal verhindert werden ki'm-

nen, ein Skandal, der gar keiner war und [lel'

den man sich naeh zehn Jahren gefahrlos erre—

gen und iirgern darf. Aber als ob er mit seinem

Arger uber die Stré‘mge geschlagen hatte. hiilt

Rcifenrath gleich cine Entsehuldigung parat.
denn die Justiz hatte >>keine Erfahrung mit ag-

gressiven Angeklagten dieses Schlages. die

mit Hilfe ciniger Verteidiger nur den groBen
politischen Auftritt inszenieren wollten.«
Und mit dem Brustton des nun vollig von der

Riehtigkeit derdamaligen Inszenierung chr—

zeugten, ffigt er lhinzu: »Das muBte sicher ver-

hindert werden«. Inzwischen scheim die Ju-

stiz geniigend Erfahrung gesammelt zu haben.
um mit dem Problem effektiv fertig zu wer-

den, denn kein Hahn kriiht mehr danach. g0-

sehweige denn irgendeine liberale Offenllich-
keit, wenn der RAF-Mitgliedschaft verdiichli-

gc Personcn zu jahre- und jahrzehntelzmgen
Haftstrafen vemrteilt werden.
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Dem Buch sclbst ist nieht alles anzulasten,
was Rezenscntcn fiber es schreiben, und den-

noch IiiBt die Rczeption natiirlich Riicksehliis-

Se zu, die sich in der Regel bei der'Lektfire be-

stéitigcn. DaB fiber das Buch geredet wird, wie

Holigltaus und Rcifcnrath dariiber redcn, die

alles filrchtcrlich interessant linden, fz‘illt aul

das Buch sclbst zuri‘tck. Die Auseinandersct-

lung, die es provozicren solltc, sieht dann un-

gcliihr so aus: >>Andreas bastelte an unsercm

Auto. Gudrun beobaelltctc den Sonnenauf—

gang, ich ging einkaufen. Wir langwcilten uns

an Tode 11nd erfanden die RAF« (Astrid Pro/l

In >>Tcmpo<<, Feb. 86). Obwohl sic Aust 2111 an-

(lercr Stelle vorwirft, die politisehen Ziele der

Gruppc nicht geniigend dcutlieh gcmacht zu

habcn, kann sich Aust keine besserc Ergéin-
zung 211 seinem Bueh wi’mschen. Die Anféingc
dcr RAF, wie sic sich wirklieh abspiclten, von

Cillcm Zeitzeugen authentiseh dargestcllt, aus

Crstcr Hand. Aus zweiter Hand stammt das

Arrangement um dicse lapidarcn Siitze von

Astrid Proll. Almlieh wie Roderich Reilen-

ratli will aueh Matthias Horx nicht auf scinen

Murx verziehten, als ob sic sich allc beweiscn

m1’iBten, daB sic noch besser wie Aust sind,

$917.0" sic den Details noch einigc saltige Va-

“flmcn hinzu: »Er war cine Figur, wie sic in

den Seehzigern nicht selten in den Stéidlen

h?“hnliel. I-lalbstark.auisiissig. Ein Milehbu-
b1 zluch, an dem man die trcusorgende Wirt-

SCilaflSWundCI‘InUlll spurtc. Er liebte Priige-

19'9”, klaute Motorriider 11nd schnellc Autos.

DI}: Schwulen des Miinchner Nachtlcbens

ZP'gICn sich gcrnc init ihm . . .« Nach sorgfiil-
llger Aut‘ziihlung allcr Klischees weiB man go-
"i‘ll. Von wcm dic Rcde ist. Die Aussage von

me- dCr in der Kunst viel 7.11 sehreiben und

nlChts auszudri’xekcn, unsclilagbar ist, stcht

l’Ct'eits in der Uberschrift seincs Artikcls:

"Mythos RAF<<.Als Aussagc hiittcn dicse bei-

den WOI‘IC gcreieht und er hii‘itc sich den Rest

“08 Artikels sparcn konncn, aber selbst die

An”'dhme, bei der RAF handle es sich um ei-

Hen MYIhos, ist falsch. Die‘minimalc Voraus-

SCI21mg hicrfiir \vurdc niimlich durch das Bush

"011 Aust zuniehte gemacht, denn was Mythos
Der SC aussclilith. ist gcnau das, woran Horx

sich ergétzt, wenn erin der vermeintlichen So-

zialisation der »Figuren« herumwiihlt, als ob

sich mit dem Vorzeigen dreckiger Wéisehe et-

was anderes beweisen lieBe als die eigene ma-

nische Triebtaterschalt eines zugegcbenerma-
Ben mittelmaBigen Journalisten. Da kein My-
thos vorhanden ist, versucht ihn Horx herbei-

zuschreiben, ein Unterfangen, das Enzens-

berger in einem ahnlichen Zusammenhang

folgcndermaBen beschrieben hat: »Je wcniger'
tnéimlich Mythodologie gedeiht, dcsto heltiger

werdcn die Anstrengungen, sic synthetisch zu

erzeugen. Diese Aufgabe iibernimmt die Be-

wuBtseinsindustrie. Reklame und Propagan-

da, Informations- und Unterhaltungsmedien

bictcn ungehcure Kriifte auf. um Mythen im

industriellen MaBstab zu erzeugen. Umso be-

mcrkenswerter ist ihr Versagen.«

Inzwisehen ist auch der Film >>Stammheim<<

von Haujfin den Kinos angelaufen und als ob

es notig ware, auch den Dfimmsten davon zu

fibcrzeugcn, um was es dabei geht, organism-r-
te Flimm in der Hamburger Kampnagelfabrik
einc Uraulfiihrung mit anschlleBender Po-

diumsdiskussion. Bolling und Bommi Bau-

mann, Iring Fetcher, Cohn-Bendttnund Otto

Schily sollten in einer trauten Gcspraehsrunde
das Fijr und Wider der Morde 1n Stammheim

diskuticren. Von diesem ehrenwerten Vorha—

ben ganz angetan, versamrnelte SlCh Ham-

burgs Kultursehickeria, um
1n elnem groBen

Versohnungsakt einen Streit zu begraben, der
nic einer gewcsen ist. Aber es kam anders wrc

gcplant. Autonome und Antnmpenalisten
sturmten die Veranstaltung mlt den crlesenen
Giisten, klauten die Filmrolle und als schlieB-

lich Klaus Bolling, seinerze1t Sprachrohr dcr

Regicrung Schmidt, ein blaues‘ Ange abbe-

kam, wurde die Festivitat kurzfrtsttg abgebro-
Chen. Die ZEIT vom7.2.86 Widmete diesem
Vorlall fast ihren gcsamten Fcu111etonteil, 1n

dcm die Emporung fiber den geschlagencn
Bolling nicht zu kurz kam. Auch1m_ Lager der
Linken war die Erregung fiber dle Schlage

deutlich zu spiiren. Es stand in diesem Mo-

ment nicht mehr zur Debatte. was emblaues
Auge gegen die Vertrctung ciner Politik 1st.
die in voller Absicht und genauem Kalkiil die

Morde in Stammheim rechtfertigte und weite-

re Morde billigcnd in Kauf nahm. Es stand

aueh nicht mehr zur Debatte, daB Bolling aus

Grfinden der Staatsréison die Eskalation der

Gewalt verteidigt hatte und sich dagcgen ein

Schlag ins Gesicht in noch krasserer Diskrc-

panz befand wie der beriihmte Vergleich von

Brecht fiber Bankraub und Bankgri‘mdung.
All diese Uberlegungen konntcn in diesem

Augenblick nicht mehr von eincr Linken vcr-

langt wcrden, die ganz darauleingestellt war,
~

im friedlichen Dialog mit eincm Vcrtretcr aus

dem ehcmaligen Machtzcntrum ihrc Empo-
. rung fiber die unlaire Behandlung dureh den

Staat kundzutun. Sebastian Cobler, der die

Diskussion leitcn sollte, iiuBerte laut taz

(1.2.86):»Auc|1 wenn Klaus Bolling mcin

Gegner war (sic!) ~ wenn er gesehlagen Wird,
fijhle ich mieh getroffen<<. Auch wenn sich Co-

bler nicht so geauBert haben sollte, (demen—

ben wohl die meisten Anwesendcn in Ham-

burg. .

Von der ZEIT interviewt, dringt Jfirgen
Flimm, auf die Frage,ob es Parallelen zurVer-

hinderung des FaBbinder-Stfiekes gebe,
SChl’ICll zum Kern seiner Gedankenarmut vor:

>>Das habc ieh sofort gedacht. lleh dachte, das

kann uns aueh passieren. DaB Z.B. die Mutter

eines diescr ermordeten Polizisten, die bei der

Sehleyer—Entfiihrung kaltblfitig umgelegt
wurden, sich mit einem Schild um den Hals

auf die Bijhne stellt und sagt: Ich will nieht,
daB Steuergelder zur Verherrlichung dicscr

Leute ausgegeben werden. lch glaubc schon,
daB es Vcrgleichbares zwisehen beiden Vor-

fallen gibt: das Thema Terrorismus und das

Thema Holoeaust/Antisemitismus, das sind

die beiden groBen deutschen Traumata . . .«'

DaB Flimm im vornhcrein mit eincm Eklat ge—
reehnet und ihn als Kalkiil bcnutzt hat, weist

ilin als geschickten Intendantcn aus, dcr bei

der grassierenden Theatcrflautc auch mal

gem in den Sehlagzeilen auftauchen will. Der

Protest einer Polizistcnmutter ware ihm ganz
recht gcwesen, denn die hatte der Schmicren-

komodic den noch fehlenden dramaturgi-
schen Effekt vcrliehen, und jeder dcr Gastc

hatte sofort verstanden, daB cin Versoh-
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den der damaligen Gesehehnisse, der Ver-'

wandten der >>kaltblfitig umgelegtem Polizei-

beamten. DaB nun Verwandte von anderen

Toten auftauchten, von denen, die im Film

vermarktet werden, vielleicht keine Miitter,
aber Sinnesverwandte, die das Spektakel ver-

hindern wollten, weil sic instinktiv begriffen
hatten, daB es wedcr die riehtigen Leute wa-

ren, die sich vorgenommen hatten iiber das
Thema Stammheim zu plauschen, noch daB es

die riehtigen Leute waren, die dem friedlichen

Streit lauschen wollten, das freilich schmerzte
Flimm und vielleicl'it sieht er deswegen cine

Parallele zwischen Terrorismus und Antise-

mitismus. Beide haben seiner Milchmadehen-

reehnung zufolge unsehuldige Opfer auf dem

!

Gewissen und als weiteres Opfer schemt er

sich selbst zu sehen. Da konnle man sich nur

wiinschen, dal3 die Opfer der Nazis auch so

glimpflich davon gekommen wa'ren.

George Tabori, dcssen Epilog-Inszenie-
rung zu den Verschiedenen Mord- und Selbst-
mordversionen ebenfalls ins Wasser fie],
macht sich im Interview der ZEITGgedanken
fiber die Grfindergeneration der RAF: »Dic

ganze Sache ist ja traurig.Mich hat das Buch

traurig gemaeht . . . diese jungen, intelligen-
ten Leute in Stammheim, fast alle mil Hoch-

bcgabten-Stipendium und in der Studienst-
iftung des Deutsehen Volkes«. wenn

man Tabori so reden hort, kommen einem dic
Tréinen der Riihrung. Umgekehrt muB man

jedoch daraus schlieBen, daB alles halb so

,3;

“if“

quzi&as.§§é
‘

,,
i l a W ”a;

l a war has 5% A.

itraurig gewesen ware, hatte es sich nur um

2 normal begabte Leute gehandelt. Der Hoch-

‘ ibegabtennachweis ist es, der so faszinierend
’: nicht nur auf Tabori wirkt, der Respekt vor

i den deutschen Bildungsinstanzen, denn da

handelte es sich offensichtlich noch um Leute,
ldie sich artikulieren konnten, etwas, das sich

ii
Tabori an jenem Abend in der Kampnagclfab-

; rik von den jungen Leuten aus der Hafenstra-

"fBe sehnlichst gewfinscht hatte. Aber "diese
gLeute blieben stumm und Tabori stellt Uber—

’5‘”? legungen an, wie man damit umgehen kénne:
»Das ist das Traurige im Gegensatz zu den

”

sechziger Jahren. Da gab es noch ein Vertrau-,

3en in die Sprache .

~

‘

. . . Aber man sollte diese jungen Leute nicht
einfach in irgendeine Art von Ghetto stocked“Eine Absieht tut sich u.a. dadurch kund, m-

fiemhetwas .bestritten wird, was niemand be-
hauptet hat. Bisher jedenfalls wurde keme
Diskussion bekannt, die den Vorsehlag aulgC'
griffen hatte, Storenfriede in einem GllCltO

unterzubringen. Indem Tabori zum Thema

macht, was niemanden bisher aueh nur in den
Sinn kam, enthfillt er der Offentiichkeit seine
geheimen Wi‘msche. Indem die jung‘en Leutc
nicht zum Reden zu bringen sind und sich deS-
halb auch nicht in die Gesprachsrunde inte-
grieren licBen, sind sie aus der Perspektive dcr
Veranstalter ein gefz'ihrliehes und unberc-
chenbarcs Potential.

Natfirlieh ist es leicht, fiber die Autonomen
und Antiimperialisten herzuziehen, wenn sic
— als Gralshiiter der RAF-Gesehichte — diC
Funktion von Film uncl Buch darin sehen. >>bCi

Normalbiirgern endgiiltig revolutionare Hoff-
nungen zu zerstoren und innerhalb der Linken

Spaltung zu betreibem.
Trotzdem sind in solehen AuBerungen we-

nigestens nur Illusionen und Einsehiitzungcn
am Wcrk, fiber die sich streiten laBt, aber dc-
ren Naivitiit deshalb hémiseh belaehelt wird.
weil sie im Unterschied zu Tabori und Flimm
auch meincn. was sie schreiben. DaB sie sich
jedoeh (ler Diskussion entzogen haben. WCil
sie instinktiv wuBten, daB Leuten, die lieuIC
nichts anderes zu sagen haben wie 1977, auch
mal ruliig ein Strich durch ihre Feierliehkeitcn
gemacht wcrden kann, ohne daB sie damn
gIeich sterben, auch Wenn die Betroffenen SO

tun,genau das argert die Kommentatoren dcr

Hamburger Ereignisse maBlos. Siegfried
Schober knopft sich die >>Randalierer, RAF—
Sympathisantem und >>RAF-Glaubigen« vor

und zcigt der Offentlichkeit, um wen es sich
bei den Autonomen in Wirkliehkeit handclt:
um hoflnungslose Sozialfalle, gesellschaftli-
che Parasiten, die nicht arbeiten wollen und
deshalb reifsind ffir die geschlossene Anstalt.
Anstatt mit Leuten ins Gesprach kommen zu

miissen, die nichts sagen und sich dem Dialog
verweigern, den alleine zu ffihren, die Journa-
listen inzwischen gelemt haben, ist es natiir—
lieh einfacher fiber diejenigen zu bericliten,
deren Abscheubekundungen iiber die Unta-
ten der RAF inzwisehen zur Manic gewordcn
sind. Schober sehreibt, daB Bolling und Fet-
scher >>trotz gréBter Untersehiede in der Beur-

teilung der Stammheimer Vorgange, ein scllf

angenehmes Gespraeh gehabm batten. — Dic

geplante Diskussion hatte gehalten, was die
Probe versproehen hat und deshalb ist es nicht
schade, daB sie nieht stattgefunden hat.



SO wird in Deutschland politischc Gcschichte

aurgearbeitct ~ vcrkommcn zum Klischee!

lm Slammheim-Film soll keine inhaltliehc

Auseinandersetzung gefiihrt werden, weder
mit dcm Proch, noch mit den Totcn. Das ist

anschcincnd zu geféihrlich. (Ohne groBe Ge—

dunkenakrobatik ist zu vermuten, daB BKA

und Bundesanwaltschafl die Finger im Spiel

lumen).
Mit densclbcn subtilen Mechanismen gc-

12mg dCr BRD nach ’45 die Verdriingung
des Fasehismus. Das bekanntc Liigcnmiir-
Chen von dcr Stunde Null! Die kollektive

Reinwaschung hat stattgcfunden.
— Auf, auf

7-" Hemen Taten!

Hergeleitct aus dem Ursprung »ordent1i—

Chem deulsehcr Tradition, Kritik und AuBen-

seitertum in undifferenziertcr Vergangen-

heits-»Bcwiiltigung« vcrgesscn zu machcn,

d.h. zu verniehtcn. Insofcrn unlcrsehcidct
SlCh dcr Stammhcim-Film nur minimzil z.B.

VOW deutschcn Hcimatfilm dcr Nachkricgs—
Zen.

Die willkiirliehe Aneinanderrcihung 21n-

nglich dOkumcntarisehcn Materials aus dcm

StammheimprozeB ist von VOrnhcrein einkal-

kuliencs Mittel, urn politiseh keine Position

beZichen zu miissen.

JCdC Andeulung ciner‘Stcllungnahme ge—

r5150 zu kleinkaricrten Gut-Bosc-Szenen, die

angoblich cine Konfrontation zwischcn BAW

”Dd Staat auf dcr cincn Seite, und den 4 Ange-

klflgtcn, RAF-Stadtgucrilla auf dcr andcrcn

Seiten widerspiegeln. Wer sich nieht ein wenig

mit der politischen Geschichte der letzten 15

Jahre beschéiftigt hat, versteht nur Bahnhof —-

bci allen Widerspriichen, jedenMensch, der

sie miterlebt hat, bekommt bei dieser Darstel-

'

réine!

lunlgDE/rhgilm prisentiert sich in—bleu scl‘lillernd
— als ein Mittel die Durchsehaubarkeit realer

Zusammenhfinge zuzukleistern. Ursache und

Wirkung eines politisehen Kampfes wcrden
somit nicht nur verféilscht, sondern schhcht-

weg als Teil der Geschiehte geleugnet. ..

Ubrig bleibt: Da flippen em paar Burger-

toehterehen und -s<‘jhnchen (Hochbegabten-
[orderung

—— die Zukunft lieg't 1a auf der Stra-

Be) aus, werfcn Bomben, bringen.
Menschen

um
-— groBe Frags: Haben die zuvre] Western

und Gangster—Filme in ihrer wervyohnten Ju-

gcnd< gesehen? Nein, die Meehamsmen funk-
tionieren anders. Denken wir

sehwarz-werB,

nchmen ein dummes reiBensches Buch 2115

Grundlage, aber gute und bekannte Sehau-

spieler und in der kritisch angehauchten Me-

dicnwelt als >links verschrieene< Regisseurc
und Produzenten, ein wenig importierte Hol-

lywood-Dramaturgie gambled mlt dem enro—

piiischen Mythos des politlsch Anruehigcn
und sehon winkt der Goldene Béir, _Prer§ NLI
auf der Berlinale. Oh, was sind wrr krltisch!

Verkaufsstrategiseh hervorragend angelegt
——

auf Kosten wirklicher Transparenz polmscher

und sozialer Vorgfinge. Die Kassen sollen

eben klimpern.

Hohep‘unkt der politischen Verféilschungs-
strategic im Film ist die Ursache des Todes

von Ulrike Meinhof. Fazit: Sic wird von ihren

Genossen/innen in den Tod getrieben! In kei—

ner Weise werden die Zusammenhéinge hin-

terfragt, es war Psycho-Selbstmord, nicmals

Mord. Trotz $tapeln gegenteiliger Untersu—

chungen, Gutachten und Dokumentationen.

Kein Zweifel darf an der offiziellen Ver-

sion des Staates aufkommen. Da gibt es kei-

nen Spielraum, auch wenn er im Film verkor—

pert dureh Richter und Bundesanwéilte kein

gliinzendes Bild abgibt. Auch hier gilt: Augen
zu, Mund zu, Ohren zu

—

vor Staatsloyalitét
ist kein Kraut gewachsen! Oder zeigen sich die

Auswirkungen der rigiden Neuoricntierung
Zimmermannscher Filmforderung?

Hintergrfinde zu Personen und politischen

Ereignissen wcrden im Film galant ausge-

spart, wahrscheinlieh vorsiitzlich verschwies

gen, um keine Diskussion, fiber die aueh im

Buch niclit vorhandenen Quellen, fiihren zu

mussen. In der taz vom 13.2.1986 schreibt

Dieter Kunzelmann zum Wahrheitsgehalt der

Quellen: »HerrAus! soll mir die Seitc im Buch

(»Der Baader-Meinhof—Komplcx«) nennen,

auf der aus »Gespriichen mi! Bereiligtem be-

richtet wird, die nicht vor den Strafverfol-

gungsbehdrden undvihren diversen Hilfsorga-
Hen Aussagen gemacht haben! Gekaufte Aus-

sagen, Schutzbehauptungen Lmd Himgespin-
Ste als Material far diese »Geschichte« herrm-

zuziehen, ist sehr viel mehr als Verletzzmg
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journalistischer Sorgfaltspflicht, ist schlicht-

weg verantwortungslos. Irgendwcmn muf)’ dem

Autor dies unbewuflt selbst 'aufgefallen sein.

Seitenlcmg schildert er I'm Slil objektiver Repor—
tage, selbslverstfindlz’ch ohne die Quellen zu

nennen, k— die warden fast nie genanm, trotz

Ankl’indiglmg in der »Vorbemerkung« and

wemz sie genannt werden, sind sie mehr be-

riichtigt als seric’is. «

— Die Identitéit dcr Zcugen blcibt im Film un-

bckannt. Mir driingte sich unwillkfirlich dcr

Eindruck auf, daB die Filmcmachcr bczweck-

ten, cine aktive, durchaus kritische Auseinan-

dersetzung mit der Realitiit und dem vorgcbe-
ncn Material zu vermciden. Stammheim ab-

'

gchandclt —-

Klappe aus — Thelma vom Tisch!

Trotz alledem!

Auch wenn die scheinbare Aufarbeitung
dem Niveau filmisch mieser amerikénischer
Vorhilder entspriclit

- ein in offentliclier Dis-

kussion vollig diskreditiertes Thema wird be-

handelt. Mit ein wenig Scharfsinn erk‘ennt je-
der Mensch, dal} ein politischer ProzeB ge-

ffihrt wird, dafi es hier politische Gefangene in

Isolationshal't gibt (die noch Lebenden wer-

den wohlweislich verschwiegen) und wie »un-

ser<< Staat mil seinen Gegnern umgeht. Der

Zynismus mit dem dieser allgewaltige Herr-

schaftsapparat v‘erfiihrt ist zumindest ver-

schwommen erkennbar.

Im Detail sind die Hauptrollen gut gespielt
-—-

abgesehen von der Darstellung Ulrike

Meinhofs und vielen Passagen der Darstel-

lung Andreas Baaders. Die Ohnmacht der

Angeklagten ist nicht nur zu einseitig, son-

dern miit wenig Ideen zur Differenzierung der

Figuren gezeigt. Trotzdem is! zu erkennen,
dafl die Schauspieler verantwortungsbewufit
versuchten die vel‘sehiedenen Menschen zu

spielen. Das Konzept der Regie scheint dafiir

kein grofles Interesse aufgebracht zu haben.

mit dem Einblenden purer Trotzphasen (ler

An’geklagten, dem Umstiirzen des Richters

dutch einen Zeugen oder dem Schnitt auf die

dummen Gesiehter der Bundesanwélte ist viel

mehr fiber die Intention der Regie als iiber

schauspielerische Leistung ausgesagt. Die fiir

Momente durchschimmernde Lebendigkeit in

der Darstellung der Figuren reibt sicli an der

statischen Konzeption des Films. Briiche sol-

len verschleiert werden: Die Betonung des

dokumentatorischen Charakters, als einer

Mogliclhkeit der Herausarbeitung politischer
Geschichte im Film, konnte das Publikum

nicht nur direkter mit dem ésthelischen Pro-

dukt, sondem auch offensichtliclher mil in-

haltlichen Bruchstellen konfrontieren.

Vor ein paar Tagen war ein hervorragen-
des Beispiel fiir den Versuch eines verantwor-

tungsbewnfiten Films im Fernsehen (WDR 3)

zu sehen. Der Film heilit »b‘noam, erarbeitct
von Claude Lanzmann. Eine Dokumentation
in Form von Gespréichen and Interviews iiber

die Vernichtung der Juden im Faschismus. Ei-

ne filmische Aufarbeitung, die abgesehen von

der Wirkung einer ungehenren, aber distan-

zierten Betroffenheit, vielffiltige Varianlcn

aufzeigt mit filmischen Mitteln Realitiit in den

KZ’s — eben der Vemiehtung von Mlenschen

nachzuzeiehen. Beide Filme trennen Welten!
Der Stammheim-Film dagegen sollte ein 1

1/2-stiindiger wohlfeil aufbereiteter Action-

Spielfilm werden. Fakten und Behauptungen
der Buchvorlage branehten so nicht iiberpn'ifl
zu werden. Ein grundsiitzlich anderes Ergel)-
nis wiire sonst die Folge gewesen, ergo ein an-

derer Film entstanden. Das verantworlliche

Interesse, Fragen zu stellen anstatt Antwor-
ten zu gehen, kritische Distanz z.B. iiber ei-
nen Kommentar zu vermitteln, anstatt Abso-

lutheiten unterzujubeln, hat offensichtlich ge-
fehll.

Ich bin fiir einen Film, der diese brisante
Geschiehte aufarbeitet oder aktuelle Ausein-

andersetzungen reflektiert, nieht um um Ein-
sichten in llcomplizierte politische Entwicklun-

gen und Kémpfe zn geben, sondern um sich ei-
ne selbstbestimmte politische Handllungsféi-
higkeit und Haltung anzueignen oder zu er-

halten.
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— Franz Jung -

Mit Kopf, mit Bauch

Literatur und Rebellion

Von Herby Sachs

»Der ch nach unten«

Die Autobiographie Franz Jungs
— mit Herz

gesehriebcn — ohnc die scharfen Kanten einer

Lebenschronik zu kaschiercn. Jung war Zeit

seines Lebens cin Mensch, der sich vorgefer-
tigtem Dcnken in Koordinalensystemen,
ebcnso in literarischen Mustern, verweigerte.
Ein linksradikaler Autor, der in der Auf—

bruehstimmung des Expressionismus seine

Lebensllaltung entwickelte.

Mit sehonungsloser Offenheit crziihlt er

diesen Lebenswcg, spurt seheinbar unwiehti-

80 Details aul. kritisiert aus der ungeheuren
Distanz cler Jahre in aller Schéirfe Absehnittc

Seines Lebens und versucht nichts zu bescho—

“lgCn um wcitestgehend Einsicht und Ein-

dri‘ieke in personliche und politische Vorgiin-
gc zu gelmn.

Als aktiver politischer AuBenseiter

schwamm Jung unentwegt gegcn den Strom

seiner Zeit. Er sorgte iiir Unruhe vor und in

dcr Weimarcr Republik und verschwand ohnc

Resonanz nach dem 2.Weltkrieg wie viele sei-

ner Sehri[tstellerkollcgcn/innen in der Ver-

Scnkung. Sozialrevolutioniire Experimente
’arcn nicht gelragt.

Weder in 0st noel] in West hat bis heute

der seinerzeit vielgelcsene, aber unbcquemc
Schriftsteller besondere Beachtung gefunden.
BCi Reclam/DDR gibt es seit 1980 den Band

>>Der tollc Nikolaus<< mit Prosa und Briefen.

Die Ausgabc ist wohl hauptsiichlich der Mit—

llCrausgeberin, seiner Frau Claire M. Jung, Zu

Vertlanken. Weitere Veroffentlichungen wer-

dcn mit groBer Wahrscheinliehkeit entfallen,

da sieh die Einschiitzung dcr sozialistisehen

Realisten im Klappentext folgendermaBen
““115“: »Jungs Iinksmdikale zmd anarchi-

xtiscli-individunlistischc Ansclmumigen drt‘ing—
ten ilm I'm Laufc dcr Jahrc immcrmchr aufdie
Position dcs Auflensciters. Seine autobiogra—
phischcn Tcxte sina’ Zcugnissc dicser Emwick-

11mg, die zwnr (ms dem Bz'irgermm heraus, je-
(loch Mic/1t zur Arbeirerklasse hin fl'i/zrte. «

'Am Ende dcr sechziger Jahre erschienen

bclm Luchterhand-Vcrlag Ausgaben ver-

SChiedener pro]ctarisch-revolutionéirer RO-

mane, untcr denen auch Franz Jung zu ent-

dCCken war. Im Verlag Die Republik wurde

1977 einC zweibiindige Ausgabe herausgege-

hen. die Romanc, die Autobiographie und

Briefe enthiilt. Doeh crst dic Edition Nautilus

hmyor ein paar Jahrcn begonnen, an einer

umlassendcn Veroifentlichung, einer Wer-

kausgabe in 10 Biinden, zu arbeiten.

Bisher erschienen in zwei Tcil-Biinden

”Feinde ringsum<<, Prosa und Aufsiitzc; als 3.

Band diC >>Chr0nik einer Revolution in

Deutsehland, (lrei Kurzromane: >Joc Frank

lllltstriert die Welt<, >Die rote Wocheg >Ar-

beltsfri0(10<<<, gesehricbcn in der rcvolutionii-
Yen Situation zwischen 1918—1924. Als 4.

Band dieser Ausgabe vcroffcntlichte die Edi-

“fm Nautilus vor einem halben Jahr die Auto—

bmgmlmie »Der ch naéh untcn«. Unter

»Unbekam1!€«.

dem Titel >>Der Torpedokéifem war auch die-
ses Buch stchon Anfang der 60er J ahre erschie-
nen, allerdings ohne groBes Echo. Mit

Yer”
bliilfender offener Wahrnehmung ermoglieht
Jungs Lebenschronik ein differenzxertes Blld

realistischer Riiekbesinnung, die Moniente
persénlieher Utopie und Probleme sowre ge—

sellsehaftliche Entwicklungen smnlieh nach-
vollziehbar einfiingt. Die Wirren seiner Zen

werden von Jung nicht als Rahmen benutzt,

um Gliick oder Ungliick eines Lebensweges
zu rechtfertigen, sondern er hat diese ver-
sehiedenen Phasen in einer Art Weehselwrr-

kung seiner Haltungen dem Versuch selbstbe-

stimmt zu leben gegeniiberstellt,
Nieht nur zwischen den Zeilen findet eine

'Begcgnung mit'Hoffnung und Verzweiflung

statt, die cine Ahnung einer mensehlichen

und sozialen Veréinderung unter anderen Be~

dingungen in greifbarer Nfihe entstehen 15131.
Diesel~ Wirklichkeitsanspruch verflechtet srch

mit oft nur angedeuteten Sehnsiichten zu ei—

ner fast prosaisehen Autobiographie.

Seine Jugend verbringt Jung in der Militar-

Georg Janthur Ul—Leinwand ‘1985

stadt Neisse in Oberschlesien. Tiefe Enltfiu-

schung und Unzufriedenheit durchziehen sei-

ne Erinnerungen an die Familie. Einzige Aus-

nahme ist der von ihm heiB geliebte >>Onkel<<,

anseheinend ein Gastfreund Oder Untermie-

ter, der sehr friih verstarb. Die Auscinander—

setzung mit dem kleinbfirgerlichen Eltern—

haus und die folgende Isolation vermitteln ei-

nen friihen Bruch mit der Enge einer Welt, die

von menschlich beklemmender Diirre be-

stimmt, den Drang freie Luft zu atmen her-

vorruft. »

Von den Eltern gezwungen, doch froh die

verhafite Stadt Neisse zu verlassen. beginnt
Jung in Leipzig das Jura-Studium. Doch was

heiBt Studium. in einer der ersten N'eichte

lbringt er sein ganzes Semestergeld durch. Da

er nun die Studiengebiihren nicht mehr bezah-

len kann, sehreibt er sich an der wohl billige-
ren Musikhoehschule ein.

Verschiedene Stationen seines mit elterli-

chem Geld wieder aufgenommenen Jurastu-

diums fiihren ihn fiber Jena, und einem kur-

zen Zwischenspiel alkoholvernebelter Eska-
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paden Del einer Burschenschaft, nach Bres-

lau.
‘

Jung lebt dort in einer Welt mit Strichméid-

Chen, arbeitslosen Kiinstlern, Artisten und

anderen »zweifelhaften Gestaltcm. In dieser

Zeit lernt er seine erste Frau Margot, cine

Téinzerin, kennen. Zusammen ziehen sie nach

Berlin und versuchen in geordneten Bahnen

—

er arbeitet bei einem Handelsblatt als Bor-

senkorrespondent
— Bausteine fiir ein norma-

les Leben zu setzen. Der Versuch schcitcrt,
die Licbe zerbricht, das gemeinsame Kind

kommt zu ihrer Mutter.

Er schreibt das »Trottelbuch«, eine litera-

risch provokative Auseinandersetzung mit

der >>Zeit<< und seiner Beziehung zu Margot.
Das Buch bewirkt einen literarischen Skan-

dal. In seiner Autobiographic sagt er fiber den

Bruch mit Margot: »Ich habe erst viel spiiter
manchmal geweint, in persénlicher Auswegs-
losigkeit befangen und unfiz’hig. Unrecht zu er—

tragen
— weit entfernt duvon, dafl ich mich ge-

niert hiitte. Ich habe in diesem Jahr rm solchen

Tagen nicht gerade geweint, die Trdnen mdgen
nach Innen gesickert sein una’ haben dart Nar-

ben hinterlassen, die — warde ich sie heute

blofllegen — noch immerschmerzen. [ch weifi
seit dieser Zeit, was es hezflt, allein zu sein. Die

Bindung der Geschlechter scheint beim Men-

schenwesen biologisch darauf gegn‘indet, dafl
die Partner jeweils von der Lebensenergie des
anderen zehren, Stilck ffir Stuck aufsaugen
und auffressen. «

Das Studium der Nationalc'ikonomie bringt
Jung nach Miinchen. Er erlebt den Zcrfall der

Boheme, die »in den Sog der allgemeinen Ge—

sellschaftskrise geratcn ist.« Im >Cafe Stefa-

nie< lernt er Mfihsam, Ernst Teller, Roda Ro-

da, Gustav Landauer und auch Otto GroB,
den Psychoanalytiker kenncn. »Grof3 hatte

den Plan, in Ascona eine freie Hochschule zu

grz'inden, von der aus er die westliehe Zivilisa-

lion anzugrezfen gedachte, die Zwangsvorsrel—
lungenderinneren wie iiuflerenAutoritiit. . .«

GroB war das >>enfant terrib1e<< unter den

Schiilern Freuds. Er leistct zwci Kiinstlerin-

nen, die von Selbstmordgcdankcn gequalt
wurden, Sterbehilfe, war Anarchist, reflek-

ticrtc und lebtc in Richtung radikalcm Bruch

mit der Herrschaft des Patriarchats, Psycho-
analyse und Gesellschaftskritik (vgl. SF-Nr.3

bzw. nachgcdruckt in SF-Nostalgienummer.

Georg Jam‘hur

Beitrag von Friederike Kamann). Sein Vater,
ein Kriminalistikprofessor aus Wien lia'Bt Otto

GroB aus Jungs Wohnung heraus verllulten

und in cine psychiatrische Klinik in dcr

Schweiz internieren. Franz Jung entfacht cine

beispicllosc internationale Kampagne zu dcs—

sen Freilassung. Als Mitarbeiter bei Franz

Pfemfcrts oppositioneller politisch-literari-
scher Zeitschrift »Die Aktion<< gibt eI' cinc

Sondernummer heraus. GroB wird freigelas—
sen.

»Gro/3 Vorstellungen van einer psychoana-
lytischen Fundierung gesellschaftlicher Kan-

flikte, seine Kritik am Patriarchat and all [80"

»Olme Titel«, Linolschnitt 1981

weden autoritdren Institutionen, vor allem (1!“

VH’W’CC/lly seine Versuche fiber die scxuelle
Befrezung und L'iber die Konflikte zwischc’ll

.

dem )Eigcnen und dem Fremdem (Gm/3)
prc'igterz nachhaltig Jungs Entwr‘irfe vom 1N"
chisel: befreiten, zu »Gemeinschaft« jcnseiIS
staatlicher Autoritc'it befdhigten Individumn.«

(Hus einem Nachwort Walter Fahnders >>W35

soll der Prolet‘arier Lesen«, Versuche zum rC'

volutionfiren Leben, 2.Band >>Chronik cincr

Revolution in Deutschland<< von Franz Jung~
Edition Nautilus, Hamburg 1984, S. 215).
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Georg ertlzur »Bctr1mkener«, bl-Leinwand

Irrilierl geht auch Jung als Freiwilliger in

den ersten Wcllkricg, deserlierl nach einigen
Monalen, wird feslgenommen, Spiller als Gel-

sleskranker cntlassen. Zuriiek in Berlin, lernt

er seine spiitere Frau Cliire kennen und grun-
dct mil Grosz, Hcarlfield, Hiilsenbcck, Haus-

mzlnn u.;1 den Berliner Club Dada, um »das

Joe/z ('istlzctischcr Traditioncn abzuschr‘itteln,
was var-liar dem Futurismus nicht gelungcn
“'(U'. « Im Aklions-Verlag erscheinen cine Rci-

i.
he ROmZmC und Erziihlungen Jungs, dlC 1n Fe-

slungshafl entslanden sind. Er grlindel mil

scinen Dada-Kollcgen »Die Frcie StraBe<<, O

ne lilcrarisch-polilischc Zcilsehrill 11.21. gcgen
den Krieg.

»Der Dichter greift in die Politik«

(Zita! Ludwig Rubiner)
Akliv beleiligl er sich an der Novemberrevo-

IUFiOH, unlcrstfilzl bewalfnelc Aktionen und

mil, nzlch der blutig niedergeschlagenen Re-

vOlulion, der nus dem Sparlakusbund enlslan-

dcnen KPD hei. Massiv wendel sieh Jung ge—

gCn den Parlciapparzll, der mil Disziplin »einc

Wiedcranpassung an die parleipolitischen
Formen der biirgerlichen Ordnung<< versucht.

Mu zmdercn Opposilionellen grundel or die

rzilckommunislisclie KAPD. Seine Vorslcl-

lung Von sclbslbcslimmlem Handeln wider—

SPrichl grundsiilzlich dcr hierarehiscllen Par-

I'Cislruklur der KPD. Fiir Jung lmlle Revolu-

llon mil Bewegung zu lun, der gel1orszlmc
Aullmu eines Piu'leiapparals; opponierle ge-

ECH seine Vorslcllung.
Mil Selbstkrilik und polilischer Hallung

zugleieh lel)cnd, gestallele ihm seine lilcrari—

Selle und polilisclle Akliviliil Vorgiinge einzu-

Schiil'zcn‘ die lange vor spiilcrcr Auswirkung

l‘_L‘rcils Schallen vomusWnrfen. Seine Orien-

Il'Crnng enlsprach einem Vc1'l1iillnis von Ulo-

PIC 11nd Renliliil. Zeugnisse dieser Enlwiek-

I985

Georg Jtmtllur
»[)Pkuélenl Cafe [V«, (il-Lcinwaml 1985

Georg Janthur »0hne Elephanm, a‘l-Leinwand 1985

lung sind die Schriften aus dieser Zeil, die als

Fortsetzungsromane sowohl in Literaturzeil-

schriften, als auch in den akluellen Tageszei-

tungen der Linken veroffenllicht wurden. Als

Delagationsleiler der KAPD begibl sich Jung
naeh Moskau. um einc Zulassung der KAPD

zur Kommunistischen Inlemalionalen (KI) zu

erreichen. Die KPD versagle den Linksrndi-

kalen jede Untersliitzung. W215 blieb zlnderes

fibrig als einen Fischkulter zu enlfiihren und

zum Umweg fiber die Sowjetunion >zu bcwe—

gem? Spiter landele Jung auf Grund dieser

Kaperaktion im Gel‘z‘ingnis. Ubrigens der gro-
Bere Teil seiner Wcrke sind im Gefiingnis ge-

sehrieben.

Die Delegation‘ erreichle naeh vielen Ge-

spriichen eine Tolerierung durch die sowjeli-
sche Fuhrung, doch die aklive Mitgliedschafl
in der KI wurdc verweigert. Zumindesl die

Verleumdungsslratcgeie dcs KPD-Apparales
konnle so relativierl wcrdcn. Als Jung am

Umslurzversuch in Milteldeulsehland leil-

nimml, muB er erneul ans Dculschland flie-

hen. chr Holland gelingl ihm die Ausreisc

nach SochlruBland.
Die Skepsis gegenubcr den hicrzircllisehen

Parteiapparalen hal ihn nicht davOn ubg‘ehal-
len immer wiedcr die russisehc Revolution zu

unterstfilzen. Seine Trennung von der KAPD

vollziehl sich. als deren k011slruklive Krilik an

Sowjelrulfilund umschliigl in offene Ableh-

nung. Er crlangl die sowjelisclle Slaulsbfirger-
schafl und wird fiber diverse Verbindungcn
zur KI zum Leilcr einer sich im Aulbau be-

l‘indlichen Ziindholzfabrik berufen. Bewiihrl

halle er sieh bei der Organisulion der Hills-

mlenahmen zur Hungcrkulaslroplie l921.

Nachdem die erslen Erfolgsmcldungcn ubcr

die gut angclnufene Produklion der Fabrik in

Moskau eingehen. 5011 June eine 2m Vcrlriige
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mit Schweden gebundene Maschinent’abrik

aufb'auen. Die Aufgabe scheitert u.a. an der

mangelnden Unterstiitzun'g des ortliehen So—

wjet. Als Lohne nicht mehr ausbezahlt wer-

den konnen, schmeiBt Jung das Handtueh und

reist illegal nach Deutschland zuruck.

Unter falschem Namen arbeitet Jung nun

wieder bei verschiedenen Wirtschaftsblfittern
als Wirtschaftskorrespondent. Trotz der Mog-
lichkeit damit Viel Geld zu verdienen, kehrt er

zur Literatur zuriick und landet zunachst am

Theater. Nach dcr Auffiihrung seiner Stiicke
in Dresden, verpflichtet ihn Psicator am Thea-

ter am Nollendorfplatz, Er soll Stiicke schrei-
ben und war Aushangeschild-Mitarbeiter im
dramatischen Beirat.

Seine Karriere als Regisseur und Theater-
autor endet mit einem Eklat. Vor der Premie-
re des von ihm selbst inszenierten Stfickes

»Heimweh«. Auf einer der letzten Proben
iibernahm Piscator und sein Mitarbeiterstab
die Regie. Das Stuck fie] »grauenh“aft durch«.
»Es war das Ende meiner Laufbahn als Thea-

terschrzftsteller. Kein Biihnenverteib, keine
BL'i/me hiitten auch nur eine Zeile von mir ange-
nommen.« Neben der Theaterarbeit, der An-

fang der »Grauen Jahre<< seiner Autobiogra-
phie, arbeitet und schreibt Jung fur die Zeit-
schrift >>Der Gegner<<, einer der vielen Versu-
che jener Zeit sich dem Faschismus entgegen-
zustemmen. Mit einer Reihe regelmaBiger
Mitarbeiter —— Ernst Fuhrmann, Raoul Haus-

mann, Schulze-Boysen u.a. — werden die so-

genannten »Gegner-Abende« veranstaltet.
Offene Diskussionsabende an denen Artikel

kritisiert, neue Vorschlage ausgearbeitet und

intensive politische Diskussionen gefiihrt
wurden. Mitglieder verschiedener Parteien
und viele unorganisierte junge Leute besu-
chen diese Veranstaltungen. .

,

Nach der Machtiibernahme der Nazis be-

teiligt sich Jung an der Organisation des Wi-

derstands. Seine Biicher werden verbrannt.
Zusammen mit seiner dritt’en Frau Harriet'
taucht er unter. Er wird festgenommen, nach- '

dem der Pressedienst (Ansatze einer Politi-
~

schen Oppositionsgrup‘pe) auffliegt und wird
schlieBlich aus einem Sammellager entlassen.

Jung geht ins Exil, zuerst nach Prag, spater
in den Kriegsjahren nach Genf, nur mit knap-
per Not entkommt er in Ungarn einem der be-

riichtigten Pfeilkreuzer-Keller (Faschistische,
nationalistische Gruppe). Seine ErschieBung
war auf den n'achsten Morgen festgesetzt.

Auf der Flucht wird er in Italien von der

deutschen Polizei festgenommen und in das

Konzentrationslager Bozen eingeliefert,
schlieBlich von den Amerikanern aus der Haft

befreit. Zusammen mit einer Freundin bleibt

er zunachst in Italien, sie betreibt ein Freni-
denheim, er kniipft enge Faden zur italieni-

schen Partisanenbewegung. Mit Kuchenbak-
'

ken und anderen kleinen Geschaften hilt er

sich iiber Wasser.

Jung kehrt zunachst nicht nach Deutscli—
land zuriick sondern geht in die USA. Erst in

dieser Zeit findet er wieder Zeit und Ruhe zu

schreiben. Seinen Lebensunterhalt verdient

er wieder als Borsen- und Wirtschaftskorre-

spondent. Seine friihere Frau Clare versucht
die Unebenheiten fiir eine personliche und ll-

terarische Riickkehr nach Deutschland zu

gléitten. Trotz seiner Bekanntheit in den 20er

Jahren, seinen vielfiiltigen literarischen Ver-

offentlichungen scheitert Jung bestimmt nicht

nur an individuellen Widersprfichen. »Ich ha-

be den Ehrgeiz iiberwunden als Schriftsteller

anerkcmnt zu werden, als Geschiiftsmann, als

Liebhaber und, wenn man das so will in dieser

verrotteten Gesellschaft, selbst als anstc’indiger
Mensch; ich bin nicht anstiindig. Zwar nicht

gerade ein Dieb, wie alle, die dieser Zeit die-

nen, oder ein Erpresser, Strafienriiuber Lmd

sonstwas, weil ich weifl, alles, das hat keinen

Zweck; wozu die Umwege?«
‘

Seine letzten Jahre verbringt Jung in Stutt-

gart, versucht erneut literarisch zu arbeiten,
findet aber kaum Resonanz. »Der Weg nach

unten« wird 1961 zwar veroffentlicht, doch

auch mit seiner Autobiographie tritt keine

Wende ein. Jung stirbt 1963 menschlich iso-

liert und verarmt.
’

£"i in mitt”:
.s‘elbsm, Holzschnitt

‘

I932Georg Jam/rm »TSSs. .

Am Ende soll ein Zitat Jungs zu seiner Au-

tobiographie stehen, das fur sich selbst spricht
und auf verbliiffende Weise den Kern seiner
Lebenschronik trifft:

»Ich habe diese Aufzeichnungen von der eige-
nen Persénlichkeit aus geschrieben. Sie stellen

oft das Persénliche in den Mittelpunkt, ohne
indessen das eigentlich Private im Persénlichen
- das, was die menschliche Beziehung aus-
macht —

zu berit'hren. Ich habe [m Gegenteil
dies, wo es sich sonst vordriz'ngen wiirde, unter-
drr’ickt. Man kann natiérlich auch von dieser
Seite aus den ‘Ablaufeines Lebens sich entwik-
keln lassen. Ich habe diesen Weg nicht gewc‘ihlt.
Wer etwas zwischen den Zeilen zu lesen ver-

steht, der kann aus dem Ende, dem die einzel—
nen Vorgiz'nge varangegangen sein miissen,
selbst seine Schlilsse ziehen. Ich beklage mich
nicht. Nichts hat sich ereignet, was ich nicht
selbst hervorgerufen habe. «

Der Weg nach unten

von Franz Jung
Edition Nautilus Hamburg 1985

Anmerkung: Franz Jung wurde bei seiner

RuBland-»Expedition« begleitet von Jan Ap-
pel. Jan Appel besuchte in der Nachkriegszeit
haufig die Thalmanns, so daB sich in Clara

Thalmanns Archiv Naheres zu seiner Person

findet: Jan Appel (alias Max Hempel (vgl. die

Protokolle der KI), Jan Arndt und Jan Vos)
wurde 1890 in Mecklenburg geboren. Von BC-

ruf Schiffsbauer wurde er von 1911 his 1917

Soldat, als Schiffsbauer 1917 nach Hamburg

ausgemustert. 1918 nahm er beim Riistungs—
arbeiterstreik auf der Werft Vulkan teil; wur-

de Vorsitzender der >>revolutionfaren ’Obleu-

te« und Mitglied der Spartakusgruppe Ham-

burg. Der gescheiterte Hamburger Aufstand
lieB ihn an der Féhigkeit der Gewerkschaltcn

zur Revolution zweifeln und er trat seitdem

fiir >>revolutionéire Betriebsorganisationcn“
ein, die als Grundlage fiir spatere Rate diencn

sollten. AnschluB an die Allgemeine Arbeiter

Union (AAU). Nach den Heidelberger Par-

teitagsbeschlfissen 1919 kam es zur Spaltung
der KPD und Neubegri’mdung der KAPD. dc-

ren Mitglied auch Appel wird. Daran schloB

sich die beriihmtgewordene Sehiffsentliih-
rung an. Zusammen mit einem namentlich
nicht genannten Matrosen gingen Appel und

Jung illegal an Bord der >>Senator Schrodem

Ein Matrose dieses Schiffs, Hermann Kniil-

ken, war vorinformiert und wird nach der

Meuterei >>Kapit£in<<. Die Reise dauert VOm

20.4. bis 1.5.1920, da keine Seekarten fiir dic—

sen Teil der Ostsee an Bord waren, waren sic

zufrieden in Alexandrowsk anzukommen.

Appel taucht unter falschem Namen anschlic—
Bend im Ruhrgebiet auf und gibt den >>Klns—

senkampf<< heraus. 1921 tritt er wieder alS

Sprecher bei der Kl auf. Im November 1923
wird er im Ruhrgebiet verhaftet und bis Weih-

nachten 1925 sitzt er im Knast wegen der :illcn

Geschichte der Schiffsentfiihrung. 1926 gcht
er nach Holland und arbeitet mit der ratekom—

munistischen Gruppe um Henk Canne-Meijer
zusammen. Seit dem Einmarsch deutscher

Truppen im Mai 1940 im Widerstand, auch
noch nach der Hinrichtung eines der bekann—

testen Linken im Untergrund (Sneevliet) und
dreizehn weiterer Mitglieder aus deSSCU

Gruppe. Nach 45 Mitarbeit beim Wochen-
blatt >>Spartacus<<. Aufgrund eines Unfalls
wird 48 seine wahre Identitiit erkannt. 20 an—

gesehene Burger konnen seine Ausweisung
verhindern, er bleibt in Holland unter der offi-
ziellen Bedingung, seine politische Tatigkcit
einzustellen. Sein lakonischer Kommentar:
»Jan Appel war wieder aufgetauchtl<<

IIV I
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ZUM SPANISCHEN
‘

BURGERKRIEG 36-39

‘1: Medienwerltstatt Freiburg (Hg.): Die

lange Hofinung; auf Initiative der Freiburger
entstand 1983 eine lebcndige Geschichtsaus-

einandersetzung mi! Clara Thalmann und

Augustin Souchy in Spanien an den Stfitten
ihrer Erlebnisse 3649; 220 S. , 19,80.
1r Augustin SoudIy: Nadu fiber Spank-n; das
Buch beschreibt den spanischen Bfirgerkrieg
aus der Sicht der CN'I‘IAIT; 280 3., 16.—
* Clara und Paui “alumna: Revolution {fir

die Freiheit; persfinlicher Erlebnisbericht der

beiden Schweizer. 400 S., 20.-.
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Biichcr, die dcm SF zugeschickt wurden in Kurzre-

Zensinnen:

Auf der Biicherseite des SF stellen wir Titel vor,

die uns von den Vcrlagen zugeslellt werden. Natfir-

lich miisscn sic uns inhaltlich fiir unsere Leser inter-

CSSanl erschcincn. d.h. dall wir nicht jedes zuge-

Schickte Exemplar auch wirklich vorstellen.Auch

Wollcn wir diescm Bereich im SF nichl unendlich viel

Platz einriiumen, so dall Bficher unter Umstz‘indcn

einige Zcit bei uns liegcn bleihen, bis sie ihren Platz

in ciner Nummer des SF findcn. Die Verlage, die ih-

re zugeschickten Titel deshalb vermissen, bitten wit

llm ei'ncn langcn Atcm.

t Sic ist cndlich, 1985 nocli, erschicnen: die Biogru-
‘10 Erich Miihsams in dcr DDR. Geschricben von Cl-

“Cm dcr wcnigcn, die Einblick in die Tngcbiicher
Miihsnms nehmen dilrt‘cn: Christlicb Hirte. (Verlag
NCUCS Leben. Ost-Bcrlin, 463 5.). Man durfte er-

Wane", daB cs (lie Biogrnfic Miihsams wird und ist

doch schr enltz‘iuscht. Hirtc, bekannt durch seine

Icumusgzihc drcicr Bi‘mde mit Schriften von Erich

Muhsam in der DDR, bringt und darin liegt dcr

Wen dieser Ausgabc wcnigstens cinigc Scilcn Zitate

“US. den Notizkalcndcrn bzw. Tagcbiichcrn; vicl ist

CS'JCdoch nieht und man kann sich dcnkcn warum.

letcs Cigcncr Text ist zudem dcr iibliche >>Einsehéil~

Z.“"gs‘Einordnungsvcrsuclw dcr DDR-Litcraturkri-
“k, dcr den Anarchistcn zwar nicht mchr leugnct,
“her ihn dOCil als vollig Schciterndcn, vollig Isolier-

10““ und daran letztlich sclbst Schuldigen, wcil klein-

l)_“rgCrliclt Gebliebencn beschrcibt. Hirte sichcrt

i'ch Zudem gut ab und zitiert - ausgercchnet — den

OSlCrI‘Cichisclien Stalinistcn Bruno Frci als Fach-
m‘mn zum Anarchismus.

ES hlcibt dcshalb iirgcrlic’h, daB wir keincn Zu-

gang ZUm Naclilanatcrial bekommcn und daB kcin

uriabhimgigcr Biograph sich in der Akadcmic dcr

Kunstc an Mfilisam vcrsuchen kann, frei von den

Anspriichen dcs DDR-Staalcs an das Ergcbnis.

e‘
ich Vcrgcsse also dicscs Buch und zitierc besscr

19139 Notlzblfittcr Mijhsams. Sic geben uns ClllCl'l

7131ru0'kscincr ununtcrbrochcncn Aktivitiit uuch in

Zacildul,
in dencn ihn dicsc Biographcn als tsoltert be:

..

men und so dcn Eindruck vcrmitteln, a-ls SCI

l1Ilhsam in allem gesclicitcrt.
Alm‘zug "Us 1926:
‘ '1- Austria ans (Icm Jmlentum

l ) VOVIfag bcim Sozialixlischen Snulentenb'und;
“"111: I)IL' Amnestic in (IN (lcutschen Republik als

0"?!"le (Ier Klaxscnjusriz
.

. a;1('lerBC-"IIrcc/zzltzg zur »FANAL«-Gr12ndung be!

127122 R6110 bcim Vcrcin sozialixtisi'her Arzte; The-

2
(I.

Slrafvollzug

hofi'TIRcfcra! bci (ler rmarclzirlischen Jugeml Tempe]—
’ll'ir‘c Pmma: Was binder and was tremz! (lax I'L’VOIIHIO-

)
rolcfarmt? '

11)
Mi! Johannes Broil Mach Jena. Versammlung

(r AA UE. >

'1
auxrm'lmng.
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Die Kritik am Geféingnis ist alt; trotz zahlreichcr

Skandalc, trotz Gefiingnisrevoltcn, trotz der hohen

Zahl dcr Selbstmordc und trotz der Eigcndynamik
in Sachen Scxualitiit etc. scheint das >>System Knast<<

unerschiittcrt.

Seit Mittc dcr 60cr Jahrc gibt es wicder Stimmcn,

die die crsatzlosc Abschal‘fung der Geffingnisse for-

dern. Knut Papendorf hat im Vcrlag dcr AG SPAK

(Miinchcn 1985; 217 S.; 22.-DM) cin Buch Gesell-

schaft ohine Gitter vorgelegl. Ervcrsueht anhand der

Praxis der skandinavisehcn Gefangcnenbewegung
KROM (Norsk forcning for kriminalrcform) chc

‘

und Strategien dcr Geféingnisabschaffung aufzuzci-

gen. KROM hat die Initiativen cinzelncr (LB. Jens

Bjorncboes) organisicrt fortgcsctzt und es mittler-

wcilc geschafft, Jugendgcffingnissc und Zwangsar-

beilshéuser abzusehaffcn. Ein Buch, das fiir Knast-

gruppen (Schwarzc und Bunte Hilfc) vielc Anregun-
gen gcbcn kann, auch wcnn der'Klappcnteirt naiver-
wcisc mcint, cs kénnc den ‘GRUNEN - ber Tolcrie-
rungsgesprfichcn mit der SPD - Argumentationshil-
fen gebcn .1

24.5. Zwei Reden beim Pfingsllreffen ties Rotfmm-

k"m erbunds.

23.5.RCinSprache bei dcr Bezirkskonferenz dex Ar-

beiter-Theaterbundes.
.

.

4.6. Grfindungssitzung der nga gegen kolomale
Unlerdriickung: geschfiftsffihrendes Ausschu/J‘mtt-

lied.
.

$1.6. Generalversammlung Arbelter-Schachbund.

Retlefflr die Uberlassung van Schachspielen ffirpoli-

rische Gefangene. ..

28.6. Erste Besprechung zur Begrundung des revo-

I tiandren Theaters.
.

“2. 7. Vortrag bei der AA UE; Thema: Bakunms Be-

deutun filr den Klassmkam f.
.

14.7. .lél’uStritt aus dem Vorstand der Ltga gegen kolo-

niale Unterdriickung.

Kundgebung im Herrenhaus.

Fall Hoelz - Justizskamlal
..

31.7. Erdffmmg der Anti’Kriegsausstellung; Eroff-

nungsrede in Charlattenburg.

en mcrkt Hirtc an, daB cr>1926 fiber 20
Vortrigc Muhsams fur dic Rotc Hilfc in den Notiz-

bléittern gefunden habc. Wir wisscn also auch nae/1

dicser Veroffcntlichung nicht, was Hirtc nicht zitic-

rcn wollte bzw. nicht zilicrcn durfte.

Im iibrig

* lm Vcrlag Weber/Zucht crschicn bcrcits 1984i cin

Sammclband mit interessantcn DiskuSSionsbcnra-

gen zu libertércr Theoric. Wege des Ungeliorsams.
Jahrbuch fiir gewaltfreie und libertare Aktron, Pol:-

'tik und Kultur (Kassol 1984; 190 s.; 15.-DM). Der

Band verstand sich als crster Vcrsuch und soll 1986/7

seine Fortsetzung finden. Bcsondcrs demnRedak»
tionsbeitrag ». . . odcr Barbarer<< und dcr Ubersct—
zung cincs Artikcls von Nigel Young >>Transnationa-

lismus und Kommunalismus<< sown:
Gcrd Panzers

»Sozialc Bcwcgungem sind Viele Loser zu .wun-
schcn, bcschéfligcn sic sich doch 3110 ml dcr D1skus-

sion aktuellcr Anséitzc fiir libertérc Polmk.

*
Moderne Sozialc Bewcgungcn sind Ausdruck uncl

Motor sozialen Wandcls. Als Indikatorcn informic-

rcn sic fiber zcntrale gescllschaftliche Widcrspriichc
und Konflikte. Ihrc politischcn Aktcure intervenie-

rcn auf dcr politisehen Ebcne odcr errcichcn Vcréin-

dcrungen durch Selbsthilfe.
‘

Wie lijBt sich die Geschichtc sozialer Bcwcgun-
gen in Dcutschland seit 1789 bcschrcibcn? Welehe

Zusammcnhénge bestchcn zwischen Bcwcgungsly-
pen und der Gescllschaft in dcr vorindustriellcn, in-

dustriellcn und nachindustriellen Zeit? Welchc Be-

sondcrhcitcn zcigen die neuen sozialcn Bewcgungen
im Verglcich zu den iillcren sozialcn Bcwcgungen, .

Wicweil signalisieren sic den Ubergang zur Dienst-

lcistungsgcscllschaft und cine Verschiebung von der

Macht- zur Kulturorientierung? Welehe Theoricn
- stehen zur Verfiigung?

Einc ausffihrliche Rczcnsion dicses Buehes von

Joachim Rascke: Soziale Bewegungen, Ein histo-

risch-systematischer Grundrifi, (Campus-Verlag
Frankfurt 1985) boreiten wir fiir cine dcr néiehsten

Nummcrn des SF vor.

*

Auszug aus dcr Gcscllschaft, herrschaftsfrcies Le-

bcn in fiberschaubarcn Gruppcn, sclbsthestimmte

Produktion: kurz der Traum aller Kommunen, auch

dcr hcutigcn, auch - zumindcst - tcilwcisc dcr dcs

Projekts A, das von Horst Stowasser in die Diskus-

sion der anarchistischcn Bewegung hierzulande ge-
bracht wird. '

Karl-Ludwig-Schibel (u.a. Bookchin-Uberset-

zer) schildcrt in scincm Buch Das Alte Recht auf die

neue Gesellschaft — Zur Sezialgeschichte der Kom-

mune seit dem Mittelalter (Scndler Vcrlag Frankfurt

1985, 282 S., 32.-DM) die mitlclalterlichc Dorfgc-
mcinde und die nordamcrikanischcn Community-
und Kommuncbewcgungen. Er wcist nach, daB sich

schon im Mittclaltcr selbstéindigc kommunitérc Pro—

jekte in herrschaftsarmen Réumcn cnlwickclten, we

die gcmcinsamcn Angclegcnhcitcn in Dorfvcr-

sammlungcn gcmcinsambehandelt und cntschieden

wurden. Eincn Widerstandsversuch dieser G cgcn-
maeht sicht Schibcl im Baucrnkrieg, der gleichzei-
tig das vorlfiufigc Endc dieser Bewcgung markicrtc.

In der >>Neuen Welt« wurdcn dicsc Traditiencn

zunéichst wicder ncu bclcbt. In dcr nordamcrikani-

schen Community verwaltcten dic Burger sich weit-

gchend sclbst. Sic is! dcshalb in den Augen Schibels

(und Bookchins!) bis heutc cine mogliclie Basis, urn

den sozialrcvolutionéren Widcrstand gcgen die zen-

tralslaatlichc Macht zu organisicrcn.

*
Helmut Kohl WClB. wovon er rcdet. Die Sprache

der Wende (so auch der Titcl des neuen Buchcs von

Hans Uskc; Dietz Taschenhuch, Bonn 1986; 224 S.;

12,80DM) ist Sprachschutt, mil dcm die rcstaurativc

Politik der Koalition vcrkault wird. Wir linden in

dicscm Buch jcdoch nicht nur Helmut, den Unver-

meidlichen, sondcrn auch Drcgger, Bliim, Zimmer-

mann, Hausmann. Bangemann zu Fragen der Aus-

l'zindcrfeindlichkcit, Arbeitslosigkcit, Revanchismus

und andcren geistlos-geistrcichcn Tatsachcnvcrdre-

hungen. Das Buch beleuehtet einigc dcr Tricks, mit

denen Wahrhcit nicht ausgesprochen, abcr dem

Fernschzuschaucr Z.B. mchrmals versichcrt wird,
was er/sie nun erfahrc, sci die ganzc Wahrhcit, das

habc man schon immcr ausdrfickiich festgestcllt und

das sci auch so im Parteiprogramm, im Wahlkampf
etc. gesagt worden. Was wird dabei mcist vcrgesscn

zu sagen . . . natfirlich wird cs nicht wirklich verges-
sen. Ein amiisantes und zugleich aufkléirendes Buch;
auch wcnn cs manchmal ruhig noch deutlichcr héitte

wcrdcn konnen.

Wolfgang Haug



Der »Free World Chroniclett -

Erzkapitalisten und kalte Krieger im
libertéiren Gewand

'

Mitglieder der >>Lihertarian International<<

(LI) erhalten den »Free World Chronicle« um-

sonst zugestellt; andere mfissen liir die zwei-

monatliehe 32-seitige Ausgabe 20 US Dollar

berappen. Ein stolzcr Preis [iir — das sei vor-

weggenommen
— ein iibles Maehwerk.

Jede Nummer enthalt e'ine Liste mit dem

hochtrabenden Namen »lLibertarian Interna-

tional World Headquarters<<; ein solehes

»Welt-Hauptquartier« existiert aueh in der

BRD; den Namen des Verantwortlichen will

ich hier nicht nennen, weil es in meinen Au-

gen einer Denunziation gleichkiime (und Weil

ich hoffe, daB er sich aus diesem Verein

schnellstens wieder absetzt).
Unter dem Impressum finden sich die.

»Ziele« der LI, man kann >>beruhigt<< nachle-

sen, daB die LI eine >Organisation von Indivi-

duen und Gruppen sei, die ein freie und fried-

liche Welt aufzubauen wiinsehen, in der die

individuellen Rechte und Freiheiten respek—
tiert werden. Als Basis — und bereits hier be—

ginnen die Widerspriiehe
— wird ein Wirt-

schaftssystem beschricben, das auf freier

Konkurrenz beruht. Die Mitglicdcr der LI

werden — in libertiirem Sinne -

zu keiner ge-
meinsamen Strategic verpflichtet; gleichwohl
sieht man es als Sinn der Organisation Strate-

gien zu diskutieren, mit denen die Liberta-

rians ihren EinfluB fiber die USA hinaus aus-

dehnen konnen.

Im Editorial der Nummer 5 (um die es in-

haltlich im folgenden gehen wird) erfahren

wir von diesen Fortschrittten der Organisie-

'

rung. In den letzten zwei Jahren wurden 2 Un_

terorganisationen gegriindet. Zum ersten

LIFHAS (the Libertarian Foundation for Hu-

man Assistance) in den Niederlanden. Eine

Wohlfahrtsvercinigung, die >den Anklagcn,
daB die Libertarians sich um niehts (gemeint
wohl, nichts Soziales, W.H.) ktimmerm den
Boden entziehen soll. Zum zweiten LISTS

(the Libertarian Institute for Strategic Stu-

dies); ein Institut, das die Strategic Zur Ver-

breiterung der Basis koordinieren 50!], mm

den Européiern die lFehler zu ersparcn, die
den US-Libertarians passiert< seien. Eine die~
ser >Strategien< besteht darin, daB die Mitglie-
der Artikel des >Free World Chronicle< photo-
kopieren und verbreiten sollen. Ausgenom-

V

men Copyright-geschiitzte Beitrage.(l)
Vom 24. — 30. August will die LI ihren

3. Weltkongre/J in Stockholm durchliihren.
Hauptthema: »Die Wohlsranclsgcsellschaft
contra den Wohlfahrtssttmt<<. Nebenthemen:
»ein faszinierender Blick auf den Aufsclzwmzg
[16.9 Libertarianismus«, »die Hollywood-Indu-
strie« und TV- und Radioseminare. Fiir lappi-
sche 370 US-Dollar pro Teilnehmcr, wer vor-

her bezahlt bekommt gar 25 Dollar ErméiBi-

gung!
In Kurzberichten werden aul~ den folgen-

den drei Seiten neue Projekte vorgestcllt.
U.a. erlahren wir, daB die LI vom Internatio-

nalen Computer Markt profitiere, weil die

Preise durch den freien Markt stark gelallen
seien. Das Kernstiick der Libertarians-Ideo-

logie wird sichtbar! Und es geht gleich wcitcr:

da die Chips in El Salvador, Japan, Siidkorcil
etc. hergcstcllt werden, kommentiert die RC-

daktion: »Es lebe der freie Markt! Aufgrmltl'
all dieser kommunistz'sch-inspirierten Una/'11-

Illmg, die sich in El Salvador entwickelt, fi‘irch—
ten wir um die Tamale/1e, dafal die Salvadoriancr

weiterhin erfolgreich Chips fL'ir Apple Comp!!-
tcr herstellen.« Dieser Kommentar, hinter

dem wir zuniichst eine sarkastische Beiner—

kung vermuten konnten, ist — und das bewei—

sen uns die anderen Beitrage zur Genfigc. V51'

11g CTHSt gemeint. Unnotig zu sagen, daB diesc

SOgenannten Libertarians alle entscheidendcn

Fragen bewuBt nicht stellen. Nicht, warum in

El Salvador und warum dort flir die US—Firmzl

Apple produziert wird; nicht, was ein Salva-

dorianer davon hat, daB die Chips billigcr

Werden, weil sein Lohn »billig« gehalten wird;

nicht, weshalb dort Unruhen sind; nicht. \VCY

daran beteiligt ist usw. usf.

Aul S. 9 folgen Buchrezensionen: Vorgc‘
stellt werden u.a. cin franzosisches Buch g0-

gen die UNESCO (man erinnere sich an den

Gelderstop fiir diese UNO-Unterorganisation
seitens der USA und GroBbritanniens); cin

”

ebenfalls franzosisches Buch, das die klassi-

sehen liberalcn Theorien mit den traditioncll
jiidisch-christlichen Wertvorstellungen )ZW

Vertcidigung der westlichen Zivilisatiant ver-

bimlen will. Ein in den USA fur die SUaqu‘Il-"'
sisclz prorluziertex Buch mitA ufsc‘itzen tier/1m-

libcralistischen Wirtschaftsthcoretikcr Fried-
man mid Ilayek. Ein schwedisches Buch fiber

(lie Imlustriespionge seitens des KGB ell:



Sicher kénm‘en wir (Ins )Durchblc'itterm be-

r'eits abbrechen, aber ich wollte einmal griind—
lieh sein, besonders da zu erwarten ist, daB die

Iii/mite auch in die deutschsprachige Anar=

Choszcne hineingetragcn werden sollen; da

das nicht notwendig unter dem offizicllen La-

bel der >>Libertarians<< laufen muB, sollte man

mehr (lavon kennen.

Scite 10 gleicht einer Hciligsprechung ei—

nes Henry K.H. Woo, seines Zeichens Vorsit-

chder des Hong Kong Wirtschaftsinstituts,

dCr den Libertarians beigctrcten sci. — Was

nicht liciBt, daB er dicses Institut nicht eigens
[iir diescn chck gcgriindet hat, denn es fallt

die groBc Zahl von >>wohlklingenden<< Institu-

len und Vorsitzendenpostchen auf. S. 11 stellt

den schon crwiihnten humancn Aspckt von

LIFHAS gcnauer vor: Dabei stellt sich her—

aus, daB damit Geld sammeln gemeint ist! Et—

Wa um cinen Studenten )hinter dem eisernen

Vorlzangr (und damit hiitten wir die Sprache
(‘05 Kalten Krieges!) [inanziell abzusichern

Oder um das Von Miscs-Institm in Belgien (In-
stitut fiir Freie Marktwirtschaft) zu unterstiit-

zen.

Auf S. 12—18 finden sich »Weltneuigkei-
ten mit Kommentam; das Herzstiick der Zeit-

schrift entpuppt sich als fibles rcchtsradikales

Machwerk, das cs mit nahezu allen Publika-

tlonen der NPD aufnchmen konntc. Es bringt

>>Wahrheitcn<<, die vermutlieh selbst Geissler

mcht mehr passiercn konnten.

Alphabetisch aufgebant, beginnt man mit

Argentinien und endct mit Yugoslavia. Einige

>>Highlights<< seien vorgestellt:
Canada: »Dersr'cherstc Weg eine Stadt zu zer-

stéren, sieht man von derAtombom-

be ab, is! es die Mieten zu kontrollie-

'

I‘Cll. «

China: »China is! von cinem Hochsicherheits-

zu einem Gefiingnis mittlerer Sicher-

H
heir >fortgeschritrem. «

Ongkong; »Wenn man herausfinden will, ob

ein Land kapitalistisch loder soziali-

stisch ist, mu/J’ man beobachten, wel-

N0n
clzerrWeg die Emigration geht. «

Vegan: Die norwegischen Libertarians

(dort als >Fortschrittspartei<) haben

cine Unterorganisation gegen Zen-

SUr gcgrfindet. Nichtetwa. . . nein,

nein! Sic wurde gegrfindet, weil die

norwegische Post kurzfristig be-

schlossen hatte, keine Briefe mehr

nach Sfidafrika zu beférdern. Wenn

es auch sinnvollere Boykottaktio-
nen gegen Sfidafrika gibt, ist es doch

vielsagend, daB die >>Libertarians<<

keine anderen Zensurprobleme se-

hen. ,

Siidafrika: Buthelezi (Zulu-Fuhrer) wird zi-

tiert, weil er betonte, daB Investi-

tionsstop keine effektive Politik ge-

gen das Apartheid-System sei.

Denn: alle, die einen Investitions—

stop fordern, wiirden eine gewaltsa-
me Revolution und einen marxi-

stiseh-totalitaren Staat anstreben.

Der Zusatz-Kommentar der »Liber-

tarians<<: »es scheint, daf} derfalsche

Afrikaner den Friedensnobelpreis
bekommen ham

Wieder wird die grobe Vereinfachung der Li-

bertarians deutlich; es gehort schon viel anti-

kommunistische Verbohrtheit dazu, bei—

spielsweise der EKD zu unterstellen, sie wolle

die gewaltsame Revolution und einen totalita—

ren Staat. Unnotig dieser >>Berichterstattungz<

weiter zu folgen, denn natiirlich ist der Haupt-

feind Gaddafi (und wer weiB, was bei Erschei-

nen dieses SF aus ihm geworden sein wird?);
natiirlich gibt es aus der Tiirkei nur die >>Fort-

sehritte<< der Reprivatisierung zu berichten

etc.

Inhaltlicher (und ebenfalls typisch) der

Beitrag zum >>Protektionismus<< eines Staates

fur die eigene Industrie, Landwirtschaft etc.

U.a. wird suggeriert, daB der Protektionismus

Hoovers und Hawleys den Nazis die Wahl ge-

wonnen habe und deshalb jeglieher Protektio-

nismus zum Krieg ffihre. Man merke, je einfa-

eher die Erkléirung, desto wahrscheinlieher,

daB sie von den Libertarians benutzt wird, um

ihre Vorstellung des »freien Markts<< anzu-

preisen. Von Aufklarung, von der Ausiibung
'

einer kritischen Intelligenz ist bei den vorgeb-

lichen Verteidigern individualler Freiheit

nichts Konkretes zu finden.

AnschlieBend werden die Sehweizer aufge-

fordert, nicht der UNO beizutreten, (die Ab-

stimmung vom Marz 86 entschied sich gegen

einen Beitritt) weil die »3.Welt-Lc'inder und

Lander des kommunzlrtischen Blocks« die

UNO dominieren wiirden; weil Israel wieder-

holt verurteilt, die »terroristische PLO« als

Beobachter zugelassen, Sfidafrika angegriffen
und fiberhaupt das Budget zu teuer geworden

sei und nahezu allein vom Westen getragen
werden mfisse. — Mit demagogischen Zahlen-

spielen, ganz die Methode deutscher Faschi-

sten zur Frage der »Auschwitz-Lfige«, wird

»argumentiert«, daB nur 4% der Weltbevol-

'

kerung 25% der Kosten tragen miiBten —-

selbstverstandlich werden keine Zahlen dar-

iiber vermittelt, wie wem'g diese 4% vom

Wirtsehaftsvolumen der »Welt« auf sich ver-

einigen und wieviel davon, sie aus dcr 3.Welt

ziehen. Es ist demzufolge logisch, daB es den

Libertarians miBfallt, daB »jedes Land eine

Stimme« (in der UNO) hat, viel >>gereehter<<
ware es, wenn ein Abstimmungsschlfissel ge-

maB der Finanzierung ermittelt wiirde. Und

wenn sich dann noch das »grofie Problem« 16-

sen lieBe, daB die SU nicht ausschlieBlich

»KGB-Agenten« zur UNO schickt, waren

auch die Sichcrheitsinteressen der USA wie-

der gewahrt und man konnte mit der UNO

Politik machen. Selbst Reagan konnte keine

gréBere Besorgnis ffir den — so die LI — »frei'-

heitlichsten Staat auf Erden« (da ist die CDU/

CSU wenigstens bescheidener) aufbringen.

Wie iiberhaupt: kann irgendein/e Leser/in mir

den Unterschied zwischen den Politikvorstel-

lungen der Libertarians und der Reagan-Ad-
ministration deutlich machen? Noch dazu ei-

nen, der ein wirklieh libertares Element ent—

halt? — vielleich besteht er darin, daB die

USA erst aus der UNESCO, die Libertarians

auch langst schon aus der UNO ausgetreten

waren?

Was folgt noch? Afghanistan natiirlich.

Findet man einen Artikel fiber den Freiheits-

kampf der Afghanen in solchem Zusammen-

hang, vergleichbar der Instrumentalisierung .

Todenhofers, rfickt das berechtigte Anliegen
der Afghanen urn internationale Aufmerk-

samkeit eher femer.

Danri wieder ein >>Prasident<<, namlich Viv

Forbes, seines Zeichens Préisiclent der austra-

lischen Steuerzahlervereinigung wird als

>>Personlichkeit der Libertarians und in seiner

Doppelfunktion als »Direktor« einer Austra-

lian Foundation for Economic Education vor-

gestellt.



SchlieBlich »Gentechnologie-Diskussion«.
Kritisch? Auch hier ncin! Es geht um Samen-

banken in Danemark, die von den Liberta-

rians gegrfindet (I) wurden; die »Sperm Help
Foundation<< kléirt fiber kfinstliche Besamung
auf, umgeht

~ und das ist das einzige »liberta-

re« (allerdings nur, wenn man >>antistaatlich<<

begrifflich mit »libert§ir« verwechselt!) — alle

staatlichen Kontrollen und Untersuchungen;
halt Spenderkataloge bereit aus denen die

»Empfiinger-Frauen« nach Photos ihre Aus-

wahl treffen; Entscheidungshilfen geben An-

gaben fiber GrfiBe, Augenfarbe und berufli-

Che Anstellung (!). (Ich kann’s nicht durch ei-

nen Auszug aus dem Katalog beweisen, »ffih-

1e<< allerdings das elitfire und rassistische, das

diesen Kriterien zugrundeliegt.) Hat die

>>Empféinger-Frau« die Wahl getroffen, be-

kommt sie eine Tube mit Sperma, geht naeh

Hause und bekommt die Spermien »in der In-

timitiz't ihres Hausem eingespritzt. Die Eltern

kfinnen gegenfiber dem Staat das Kind als ei-

genes ausgeben — ein Umstand, auf den die

Libertarians besonders stolz sind.

Ein die Gemfiter bewegendes Thema
noch? Méglichst um die Fortschrittlichkeit
der LI zu belegen? —

Umweltversehmutzung
vielleicht?

Auf S. 28 werden staatliche Firmen in den
USA vorgestellt, die zu den groBten Umwelt-

,,
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zerstorern gehoren (etwa Tennessee Valley
Authority -—

Kohleabbau; BC. Hydro — Stau-

diimme). AnschlieBend wird fibergeleitet auf
die Umweltpolitik der kommunistischen Staa-
ten. “Kein Wort fiber die US-Privatindustrie,
das Ubel ffir die LI liegt ausschlieBlich in der
staatlichcn Lenkung; beruhigend ffir

Schwarz-Schillings >>Sonnensehein<<, denn im-
merhin ist seine Firma nicht verstaatlieht. Die
fehleride Umweltpolitik der Ostbloekstaaten
ist sprichwértlich find his heute vorn Mythos
des technisch Machbaren Starker gepréigt als
hierzulande; die Libertarians knfipfen an die-
sem Wissen an und verstéirken die antistaatli-
chen und antikommunistischen Vorurteile,
wahrend sie von den kapitalistiseh verursach-
ten Umweltskandalen vollig absehen. Wie
wfirde sich auch eine allgemeine Regelung, et-
wa Umweltschutzbestimmungen ffir die ge-
samte Indus‘crie, mit dem Ideal der freien, von

niemanden beeinfluBten und >>be~auf1agtcn<<
Konkurrenz in Einklang bringen lassen? Die
Libertarians wissen urn diesen (und andere)
Widersprfiche in ihrem System und versuchen
darfiber abzulenken, daB sie zum >>Thema<<
Umweltja »etwas gesagt<< batten.

Kommen wir zu einem der Haupttheoreti-
ker —

Murray N. Rothbard. In unserem Buch
»Werkstattbericht Padagogik. Zur Geschich—
te und Perspektiven anarchistischer Erzie-

hung« wurde uns ein Beitrag dieses >>anarchi'
stischen<< Theoretikers »V0m Recht gegen Er'

zz'ehung« untergejubelt. Die Herausgcher
konnten autonom arbeiten und waren sich
vermutlich selbst fiber die politisch vcrflnl'

wortungslose Tragweite von Rothbards An-

sichten nieht vollig bewuBt. Die Tendenz diC'

ses Beitrags, der glfieklicherweise nur 22 dcr

170 im fibrigen lesenswerten Seiten ausmaCh"
léiBt sich mit folgender Passage zusammcnfas'

sen, in der Rothbard sein Konzept gegcn die

staatliche Schule vorstellt. Auch hier gilt, ge—

gen die staatliche Schule haben Anarchistcfl
seit Beginn der anarchistischen Bewcgung
theoretisch und praktisch (vgl. auch: Hans'
Ulrich Grunder: Anarchistische Erziehung1n
Theorie und Praxis, Trotzdem-Verlag 1986)
Modelle entwickelt, die Libertarians knfipr“
daran an, meinen jedoch etwas vollig andercSI

So will Rothbard den Schulmarkt in seiner

Struktur beispielsweise dem kapitalistischcn
Zeitschriftenmarkt anpassen:

»Der Zeitschriftenmarkt, der im groflc’"
'Ganzen frei ist, enthiilt viele verschiedene Ar'

Jen van Publikationen, um die unterschicdli—
chen Wiinsche und Geschma'cker der K021511—

memen zu befriedigen: Es gibt landeswci! ver-

breitete Magazine, die alle Themen streifcrl; 6’5

gib! Iiberale, konservative und politisch (121(1ch

orientierte Zeitschriften; es gibt spezia/isiertc’



Wtssensclmftliche Pubklikationen; und es gibt
Tauscndc von Magazine", die speziellen Inter-

essen and Hobbies wie Bridge, Schach, Hi-Fi

usw.’gewidmetsind. (. . .) Schaffen wir die 5f‘
ferztlzchcn Sclmlen ab, wird derfreie, vielfiiltige
and differcnzierte Zeitschriften- und Buch-

"mrkt .riclt crgfinzen durch einen ('ihnlichen

”Sc/lulmarkm.

Natfirlich finanzicrt dann jeder »seine«

nicclifilc _selbst, Rothhard problematisiert

Siehty
wre der Zeitsehriftenmarkt heute aus-

len 2

“Rd Was vergleichswelse dann fiir Schu-

Was :- Cfo'lrten yviiren; auch nicht, v.v1e nnd
das GmJCnlgcn

finanZIeren sollen, die mcht

>N-
.. C‘ld dafur haben. Keine Ausbildung?

dturliche Auslcse< fiber die >natiirliche< Ei-

ictnschgft dcs Geldhabcns? Im Vergleich dazu
-

tatsaehlich die rigideste staatliche Volksbil-

[eunng’
Cm Wunschtraum dcr Sozialdemokra-

Sic};
“Och .fortschrittlicher. Rothbard stiitat

301k
HUI Friedman, auf de Mises ctc. und imr

als
en den Mythos schlcunigst beenden, ihn

CliiSAnarChlsm _gclten zu lassen, ihn in anar-

stelllschen Publikationen als solchen voreu-

nah

0n. Seine >>Speztalitéit<< liegt in der Verein-

0
‘mung des >>Konsumenten<< fiir seine ideo-

CEISClicn Zweckc. Im Free World Chronicle

aSChaftlgt er sich mit dem (inzwischen wieder

end(in) hohen Kurs des US—Dollars. Na-

tijrlich gibt es fijr ihn fiberhaupt kein Problem,

der Dollar sei nicht fiberbewertet, weil die Re-

lation zum Gold sowieso nicht funktioniere

und solange vom Ausland kraftig in die USA

investiert wfirde. Die Investitionen halten den

Dollar hoch, die Importpreise niedrigl und

Rothbard singt seinen Paradies-Song ffir den

Konsumenten: »Ihr kénnt billiger reisen, ihr

kdrmt billigere Import-Warm einkaufen. «

Erschcint der bisherige theoretische Inhalt

>>rechts<<, >>prokapitalistisch<<; erscheint das

>>libertare<< als nichts anderes als eine reaktio-

nare >>Antistaatlichkeit<<, gespeist aus ameri-

kanischer Tradition und aus heutigen (Film-

)Mythen 211a John Wayne, so wird die reaktio-

niire Ausrichtung auf den letzten zwei Seiten

praktisch bestéitigt: »Libertarians Lmd Patriots

vereinigt euch!» Vom 18. bis 20. April 86 war

das erste US—amerikanische Treffen zwischen

Libertarians und Patriots in Los Angeles ge—

plant. Der >Minimalkonsens<, den die Liber-

tarians veréffentlichten, enthielt:

Abschaffung der Einkommensteuer, Privati-

siemng staatlieher Dienstleistungen

Abschaffung staatlicher Wirtsehaftkontrol-

1e, Wiederetahliemng des Goldes als Stan-

dardwa'ihrung
Abschaffung des Wohlfahrtssystems und der

Garantielfihne

Trennung von‘ Schule und Staat

Beendigung aller intemationalen Hilfelei-

stungen, einschl. Amerikas Rolle als »Welt-

polizist«; war-um sollte Amerika dafiir gehafit
werden, dafl seine Steuerzahler dazu gezwun-

gen werden, dafl sie die militsiirische Verteidi---

gung anderer Nationen in Gang halten?

Unbegrenztes Recht Waffen zu besitzen und

zu tragen
Beendigung der staatlichen Uberregulierung

in Bezug auf das Leben der Leute. Die USA

hat neben der UdSSR und Siidafrika die mei-

sten Menschen im Knast - warum?

Auch diesem Vereinigungs—Wochenende
konnte man fiir 149 US-Dollars beiwohnen

und dem Redner Robert Anton Wilson (D
'

lauschen, dem Autor der beriihrnten >>Illumi-

natus<<-Biicher, womit gekléirt ware, weshalb

dort anarchistische Floskeln auftauchen und

weshalb Teile der deutschsprachigen Szene

>darauf abfahrem konnen,
—- sie sollten vor—

sichtiger damit sein.

Fazit: Die Sprache ides Free World Chronicle

ist elitar, selbstbeweihrz’iuchernd und in ihren

»Witzen« erstaunlich platt, meist antikommu-

nistisch. Sie gebrauchen Begriffe demago-

gisch, positive wie z.B. >>Freiheit<< ganz wie die

hiesigen Christdemokraten, namlich um zu

verwirren. Dazu paBt ihr >Amter-Gehabe< es

wimmelt von Direktoren, Doktoren etc.;

Selbstgrfindungen enthalten meist den Begriff

>>Institut<< Oder »F0undation«. Ihre eigentli—

che Ideologie dreht sich ausschlieBlich ums

Geld! Dies beginnt bei solchen Kleinigkeiten

wie den teuren Treffen oder den Photos von

Anzug-weiBes Hemd-und Krawatte—tragen—

den, ausschlieBlich mannlichen Mitgliedern.

Es endet bei der Vorstellung vom freien Spiel

der Kréifte auf dem Wirtschaftsmarkt. Der

Staat wird fiberflfissig, nicht weil von unten

'

Gegenstrukturen organisiert werden, sondem

weil das Geld als regulative Mach! an seine

Stelle tritt. Mit Anarchismus hat solch schran-

kenloser Kapitalismus nicht das geringste zu

tun. Trotzdcm kanm die Theorie der Liberta-

rians verwirren und bei denjenigen verfangen,

die Anarchismus mit bloBer Antistaatlichkeit

verwechseln. DaB die monetaristische Politik

zutiefst unsozial ist, bedarf angesichts der Ar-

beitslosigkeit z.B. im fast—monetaristischen

GroBbritannien keiner Kommentierung. Die-

sen Makel kénnen die Libertarians auch nicht

mit neuen >>sozialen Fonds<< (Alibi-Funktion!)
verwischen, zumal wenn die Nutzungszwecke
so zweifelhaften humanen Zielen wie der For-

derung von systemkritischen russischen Stu-

'

denten dienen sollen. Neben der zcntralen

Rolle der Antistaatlichkeit fiillt nur noch der

ausgepragte Antikommunismus auf. Im Kom-

munismus ist der Hauptfeind ausgemacht: er-

[illlt er doch beide wesentlichen Aspckte der

Kritik, er ist zentralstaatlich organisiert und

arbeitet nach staatlicher Wirtschaftslenkung.

Seine Ausbreitung muB aufs Schéirfste be-

kEimpft werden und deshalb reagieren die-Li-

bertarians genauso psychotisch auf revolutio-

nare Veranderungen an der Peripherie wie die

Reagan-Administration selbst.

War der Anarchismus immer ein Versuch,

einen eigenen Weg zu gehen. Einen Sozialis-

mus ohne Staat, ohne Biirokratie aber ebcn

auch ohne kapitalistische Ausbeutung zu

schaffen, so lehnt sich das >>Kon2ept<< der Li-

bertarians ganz an alte kapitalistische Gesetz—

méiBigkeiten an und versueht gleichsam einem

Superkapitalismus den Weg zu bereiten.

von Wolfgang Haug

'MENSCHEN GESUCHT!

Anarchiistinnen und Anarchisten, die nach neu-

en Wagon und ldeen suchaln, sind willkommen,

sich zu infermieren fiber das Projekt A.

Diesel Idea hat sich in den leaten Jahran ant-

wickelt and so" in den kommendan Jahren mit

Gleichgasinnten varwirklicht warden. Aus den
‘

Fehlérfi dar bisharigan Praxis haben wir varsuchvt

zu teman und planen ain grofles, stabilas, viru-

lentes und phantastisches Proiekt, d‘as uns aus

der allgameinen Sackgasse herausfiihren kann. -

Klingt toll, was? In as auchl Allardings suchen

wir keine Flippies adar Barufstheoratikar, son-

dern Lama, die was In a e h a n wallan. Also:

rundharum liabo, frustgeplriifto. bagieistarungs-
fihiga, raalistischs Phantastinnan & Phantastan
_. wenn maglich mit Baruf und Aumattung.
Wenn Du eineM van denen: bin, solltest Du uns

unbadingt anschreiban.‘
Das Projakt A, clo Horst. Stowasser,
Postfach 2672, 6330 Wotzlar

1,60 BM in Briafmarkan bins nicht vergossanl
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Polemik

Michael Schneider, eincr der Konkursverwall

ter der 68er-Bewegung schrieb in einem Arti-

kel fiber den Frankfurter Theaterskandal:

»WOIzl gibt es unter den chemaligen Kriegsteil-
nehmern und zmter den Neonazis offene Anti-

semiten, (loch es gibt hierzulande keinen Anti-

semitismus als gesellschafiliche Strdmung Oder

Tendenz. « Mit dicser Behauptung befindet

sich Schneider in vollcr Ubereinstimmung mit

dem Bundcskanzler und seinen Souffleuren.

Als die Auseinandersetzung um das FaB-

binderstfick aufdem Hfihepunkt war und fiber

den Bildschirm Szenen von der Besetzung der

Bfihne durch die jfidischc Gemeinde in den

bundesdeutschen Wohnzimmern flimmertcn,
waren Moderatoren wie Alexander Mertens

in der Sendung ASPEKTE zutiefst betroffen
V

und er machte aus seiner Betroffenheit kein

Hehl. DaB die Juden sich das Recht heraus-

nahmen gegen ein Stfick zu protestieren, das

in ihren Augcn antisemitisch ist, veranlaBte

Mertens, ihnen >>Meinungstcrror<< vorzuwcr—

fen und bestfitigte dadurch bése Zungcn, die

in der >>staatsbfirgerlichen Pl‘licht« immer nur

Untcrwfirfigkeit gefordert sehen, nie jedoch
provozierenden Einspruch. Der von Mertens

zu dicsem >>Skandal<< befragte'Liedermachcr
Biermann blicktc mit trcudoofcn Hundcau-

gen in die Kamera, griff sich vom Welt-

schmerz gcplagt an seine zerfurchte Stirn,
nicht jedoch um Mertens zu widerlegen, son-

dern ihn noch zu fibertrumpfcn. Biermann

sprach von einem »Verb0t«, das die Juden
fiber das Stfick verhangt hiitten und das ihn an

Antisemitismus

Von Klaus Biétermann '.-.’.;;

die Praxis in der DDR erinnerc; dic Dumm-
hcit warfihm dabci einen verliebtcn Blick zu.

Um ein geradczu klassisches Phiinomen
handelt es sich hicr, um eincn hieb- und stich-
festen Beleg ffir eincn >>Antisemitismus als ge-
sellschaftliche Strfimung<<, denn wie Mcrtens
Oder Bicrmann denkcn die moisten. Wenn
Mertens von >>Mcinungstcrr0r<< spricht. der
ein unterstelltes 6ffentlichcs Interesse an dcr
Aufffihrung des FaBbinderstfickes nicht zum

Zugc kommen liiBt, verwcchselt er offensicht-
lich die Springerpresse mit der jfidischen Ge-
mcinde in Frankfurt, nur daB diesmal die
Fronten vertauscht warcn, denn diesmal war
es die Linke, die Meinungstcrror zum Vor-
wurf erhob, woi sic ihn ausfibtc. Martens
Inachte sich cinen wesentlichen Trick des An-
tisemitismus von hcute zunutze: namlich sich
selbst als Verfolgten darzustcllen.Unter Ver-
tauschung der Rollen von Opler und Tater
sind heute die Deutschen die Verfolgten‘ da
an ihnen jedoch so ziemlich jedes lnteresse an
dieser kulturellen Veranstaltung abpralltc-
,warcn die Vcrfolgten diesmal die deutschcn
Kulturverwalter und Feuilletonisten, die in
der Folgczcit nicht mfide wurden, ihrer armen
Leserschaft ihr Leid zu klagen. Der verwcn-
dete Trick war cin alter Hut und man hatte ihn
schon zu verschiedenen anderen Gelegenhei-
ten erfolgrcich ausprobicrt. Wenn Bicrmann
vom »Verbot« spricht, unter dcm in der DDR
zu lcidcn er nicht versfiumte anzumerken
dann liiuft das, nur mit grfibcren Mitteln 2qu
das glcichc hinaus, nur daB Biermann noch ci-
ncn Schritt weitergeht, indem er den wenigen

und AusléinderhaB

ms“

.-,.‘ .

Juden auf der Bfihne des Schaupielhauscs un-

terstclll, sic seien im Besitz von Staatsgcwalt‘
Inittels derer sie beliebig Verbote aussprcchcn
k_0nnten, ohne sich an irgendeine Rechtspra'
xis halten zu mfissen.Was anderes konntcn
diese Argumente bezwecken, als auf die MO‘

biliSierung dcr fiffentlichen Meinung zu llOf'

lcn, indem mam den Gegner zur Terror aus-

ubenden und Verbote ausspreehendcn Staals'

gewalt stilisicrte. Adorno schrieb einmal, C1113

Antiscmitismus das Gerficht fiber die Jude”
SCI. Hicr hat sich seine Vermutung ein wcitC-
res Mal b‘cstiitigl.

Zu behaupten also, daB der Antiscmitis—
mus keine soziale Oder gesellschaftliche BHSiS
mehr habe, heiBt, keinen Begriff mehr davofl

Zn haben und vergessen zu haben, was in der

Lmken einmal Konsens gewesen ist, néimliCh
daB im Versteckten selbst ein geféihrlichcs P0-

tential licgt: ». . . das Tuscheln, das Gel‘l'l'C/l’:
die nicht ganz offen zumge liege/zde Meinmlg
war von jelzer dds Medium, in dem soziale UN‘

zufriedenheiten der verschz'edensten Art, (lie in

einer gesellsclzafllichen Ordnung sich m'c/Ir {ms

Licht Imuen, sich regem (Adorno). In der

Slunde der Wahrheit aber versteckt sich (11‘5-

‘

was heraus will, ans Licht drfingt, nicht langcr-
Lassen sich die Juden nicht mehr alles gefal—
lcn, schon wird ihnen wieder die Rolle ZUgC'
dacht, die vor nicht allzu langer Zeit als BC—

grfindung {fir ihre Ausrottung dientc. JC

machtloser die Juden in Deutschland sind. dC'

sto gréBcr scheint die Macht zu sein, die die

Deutschcn in ihnen verkfirpert sehen und die
die Juden mit gnadenlosem >>Meinungsterror<<
und durch willkfirliche >>Verb0te<< miBbrau—
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Cl‘lcn. Dal} die Erkenntnis Schneiders doch

nicht ganz verkehrt ist, verdankt sich nicht

Clem Umstand, daB es keinen Antisemitismus

Inchr gibt — bekanntlich hat sich die Genera-

tIon aus dcr Ara des Nationalsozialismus nie

mit ihm auscinandergestzt, wic hiittc sie ihn

dann iiberwinden sollen? — sondcrn der Tatsa-

cl1c,daBihm das Objckt fchlt. Es gibt sie niim-

llch nicht mchr, die Judcn in dcr BRD, und

chn cinmal cine handvoll von ihncn auf-

taucht und von sich rcdcn macht, hat das

nichts mchr mit dcm zu tun, was cinmal war.

(Von clicmals ca. 500.000 Mcnschen jiidi—
schen Glaubens lebcn hcutc geradc noch un-

gcfz'ihr 25.000 innerhalb dcr BRD und West-

bcrlin, SF)
Auf die Daucr sind Rcsscntiments ohne

Objckt unbcfricdigcnd. Die Judcn wurden

Vernichtct, abcr cs gibt ja noch die Tiirken.

Die Judcn lcbcn nur noch in den ausléindcr-

fcindlichcn Witzen fort, denen sic als Vorlagc
dlCIlcn. Anfang Dczcmbcr 85 vcroffcntlichte

das Allcnsbaclicr Institut fiir Dcmoskopic ei-

nc vom Bundcsinncnminsitcrium in Auftrag

gCgcbcne Umfragc zur Einstcllung dcr Bun-

desbiirgcr gcgcnfibcr Ausliindern. Natiirlich

SOlltc dic Umfragc cine Art Indikator fiir die

Politik dcr Bundesrcgicrung sein, daffir, ob

SlC'EluCh die Mchrheit ihrcr Biirger hinter sich

W818, wcnn sic ihrc Politik gegcn dic Auslén—

def 1n dic legislative Tat umsctzt. Sic hatte!

Man stauntc nicht schlccht, als das zusam-

menfasscnde Ergebnis vorgelcgt wurde. Die

Elnstcllung der Bundcsbiirger gegeniiber den

Ausliindcrn ist »chcr frcundlich<< und keincs-

falls. ausliindcrfcindlich. Las man dann nach,

Worm dicscs freundliche Vcrhéiltnis eigcntlich
bestand, muBtc man sich anschlichnd fragcn,

Wes dcnjcnigcn wohl bliihcn wiirdc, zu denen

dlC Biirgcr kcin freundlichcs Verhéiltnis

llélttcn. In den vcrbiirokratisierten Wortcn

{10$ Unmcnschen sprach sich cine sattc Mchr-

1011 Von 75% der Bcfmgtcn fiir cine >>Bcgren-

zung. dcs Auslfindcrzuzugm aus. Hicr hat die

illlscits bcschworenc Angst vor >>Uberfrem-

d}”1g<<und dcm dziraus folgcndcn »Vcrlust dcr

Clllcllcn Identitiit<< seine Frflchte gctragcn.

“liglcmgcn,
die sich sclbst am frcmdestcn sind

mit llll‘CI‘ Identitiit als Deutschc nicht

$801:ij luntcr dcm Berg haltcn, — cine bereits

Cr zur erklichkeit gcwordcnc Drohung

;‘Wollcn mit den Ausléindcrn, die sic Ch fliCht

tctlriltchen, nichts zu tun hnbcn. chr cin Drit-

d

Cr Bcfragtcn vcrbindct mit dcr >>Ausléin-

{cerPrOblematilm nur »grol3c Schwicrigkci—
T1“, und das vcrhciBt nichts Gutcs.

Auch dic Linkel?

InZWischcn steht auch die Linkc dcm gcsun-

den VOIkscmpfindcn nichthchr nach. In der

t217‘_Zcrbrachensich cinigc Lcutc aus dcr Alter-

nfqthSZCnc den Kopf von Zimmermann und

dlSlinlicrtcn fiber >>Ausliindcrstop<<. Nachdcm

Dian darauf gckommcn war, daB dic Linkc,

(he V011 SOzialhilfe, Bafog und dcm chinge-
Wcrbc lcbt, eigcntlich in Konkurrcnz 2n den

§Sylzmten steht, land man den Mut fiir Aus-

hmdcrstop zu pliidiercn. Scltcn warcn sich die

Dcutsclicn so cinig, wic zu dicscm Thoma. Es .

War kcin Strcitfall mchr und dcr Konscns dcs

KollcktivbcwuBtscins wurde von der Linkcn

bc§liiligtr »Dafl [ch halt welfl, werm hier zwei

ylnloncn Ausliinder herkommen Lmd natur-

lCll auf die Daucr keine Arbeit finden, dann

““8011 (lie Sozialkosten . . . das Land vers-

Iumt. Main Besitzsttmd Wird bedroht.« Es war

zu Hohepunktszeiten der Friedensbewegung.

Dali ein GroBteil der Bevolkerung mit dieser

Meinung zurnindest sympathisierte, verdank-

te sich dem gleichen Argument, das ein Lin-

ker nun gegeniiber den Ausléindern geltend

machte. Was die Linke jedoch dazu veranlaBt,

fiber ihren bedrohten Besitzstand und dar-

fiber, dalS sic die Tiirken nicht verstchen, zu

'

lamentieren, hfingt damit zusammen, dalB sie -

nicht linger abseits der groBen Volksgemein-

schaft stehen wollen. lhre selbstgcwéhlte Re-

duzierung auf die platten Argumente von Re—

gierung und Staat, wenn es gilt' sich gegen

Minderheiten zusammenzuschlieBcn, bedeu-

tet nicht nur das Aufgeben der oppositionel-
len Rolle, sondem auch die Ubernahme der

Verantwortung fiir das, was hierzulande mit

den Ausléndern geschieht. Wenn, wie vor

zwei Jahren sechs Auslfinder in der Berliner

Abschiebehaft verbrennen, oder wenn, wie

vor kurzem einige Skinheads in Hamburg sich

die Zeit damit vertreiben, Tfirken totzuschla-

gen, dann kann man heute nicht mehr davon

ausgehen, daB die Linke gegen diesc um sich

greifenden Praktiken auf die Barrikaden geht.

Auf dem teach-in im Horsaal IV der Frank-

furter Universitit im Oktober 85 mm Tod

Giinther Sares, handelte e5 sich nicht um ei-

nen Generationenkonflikt, der die Fronten

zwischen den Lederbefrackten in schwarz und

den angegrauten Altlinken mit Bauch aufbre—

chen lieB. Natiirlich hatten die GRUNEN auf

der Bfihne die Eier verdient, die auf sie ge-

worfen wurden, 11nd nicht nur, weil sie im

Landtag fiir die Anschaffung des Wasserwer-

fers gestimmt hatten, mit dem Sare fiberrollt

wurde. Wiren die GRUNEN n‘aimlich eine

bloB reformistiosche Partei, wie ihnen voller

Erbitterung vorgeworfen wurde, wiiren sie

auf rationaler Ebene noch einer politischen

Uberlegung zugfinglich. Indem jedoch dcr auf

ihre Fahnen geschriebene Naturschutz cine

mystische Dimension nicht ausschloB und da-

durch eine gewisse Popularitéit verzeichnen

konnte, weil durch die Reinhaltung der Natur

das Volksempfinden gegeniiber den Ausléin-

dern geschéirft wurde, umgaben sich die aus—

gedienten Revolutionére mit merkwiirdigen

Freunden, die sie mehr als einmal in cine un-

angenehme offentliche Kontroverse verwik-

kclten. Insofern waren sich die in den Haaren

liegenden Kontrahenten auf dem teach-in ni-

her als dem éuBeren Anschein nach zu schlie-

Ben. Wéihrend némlich die GRUNEN noch

verlegen herumdrucksen, wenn es um den Zu-

sammenhang von Ausléndern und Umwelt-

schutz geht, nehmen die antiimperialistischen
Eierwerfer kein Blatt vor den Mund. Ist ein

Ausléinder, — wie auf dem teach-in geschehen,
— anderer Meinung wie die wortradikalen Hel-

den, so wird ihm unverbliimt gesagt, was sich

manche GRUNE nur im Stillen denken:»Du

Auslfinderschwein, hau ab, wo du her-

kommst!« Ging es auf dem teach-in natiirlich
V

um anderes als um die Freundschaft zu Aus-

lfindern, so zeigen doch die Hintergriinde und

Vorféille am Rande, daB siclh die Gegner nicht

nur in den Haaren, sondern auchin den Ar-

men lagen.
Bei dieser Einstellung nimmt es nicht wun-

der, wenn den Ausléindern jetgt selbst das

Recht verwehrt bleiben soll, durch Demon-

strat’ionen auf ihre Geféhrdung aufmerksam

zu machen. Die Allensbacher Studie gibt Aus—

kunft. 56% der Befragten waren dagegen;

nach Parteiwfihlern aufgeschlfisselt hieB das:

70%
V

bei den CD‘U/CSU-Sympathisanten,

52% bei denen der SPD, 53% bei der FDP

und 21% bei den GRUNEN. chn ein Ffinf—

tel der GRUNEN-Wiihler, also ein nicht un-

wesentliches Potential, offensichtlich

wiinscht, daB die Ausléinder hier keinc

Schwierigkeiten machen sollten, mcinen sie

nuch, daB sich die ungcbetenen Géiste gefiil-
ligst unterordnen und am besten gleich ganz
verschwinden solltcn. Nieht gcrade erfrculi-

Che Aussichten fiir die Auslénder, dcnn wcnn'

die Deutschcn als Deutsche auftreten, warten

Sie auf cme Gelegenheit. Und die Gelegenhcit
» wird sich finden.

'
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Diskussion:
blr. SF—19: Zu Bookchins Rekommunisierung

Die im SF abgedrucktcn Tiicscn zum Iiberliircn
Kommunlalismus Murray ‘Bookchins versuchcn

zu bewcisen, daB nicht die Fabrik, die immcr Ort der

Disziplin und Unfreiheit dcs arbeitcndcn Mcnschen

war, sondcrn allcin die Gcmcinschaft Ausgzmgs-
punk! [fir libertfire Aktiviliiten scin kann (z.B. in
kleincn sozialcn Netzcn Oder in der Nachbarschaft).
Bookchin, desscn Inlcressc vor allcm auf die Ent-

wicklung eincs nordamerikzmischen Anarchismus,
dcr sich aus dcr amerikanischen Tradition hcrleitct,
ausgerichlet isl, gehl es vor allcm um cine Wiedcrbe-

lebung des Image der Kommunc, der rcvolutioniircn

Kommunc, der Naehbarschaft, dcs Gcmeinwcsehs,
in dcm die Fabriken Tcil der Gemeinschaft sind, an-

statt sich diesc zu untcrwcrfen.« (vgl. Bookchin—In-

terview; dt. abgcdruckt in TRAFIK, Nr.5/82). Die
Kommunc als wichtigstcr und zentmlcr Ort frciheit-
licher und gemeinschaftlichcr chcnszusammcn-

héingc gilt 315 die Grundlagc cincr ékologischcn Ge-

sellschafl, die ethisch auf eincm radikalen, nichthic-
rarchischen Nalurversténdnis und der Gcgensciti-
gen Hilfe bcruht. Dicsc Rekommunalisicrung auf
der Basis ffidcrativcr, scibslvcrwalleler Kommuncn,
die ihrerseits aus viclen kleincn, dczcntralisicrten
Lobenscinheitcn zusammengcsetzl sind, zcichnet
das Bild von dcr Einheit in Viclfalt und Verschic-
dcnartigkcit, Von Spontancitm und komplcmcnté-
ren Bczichungcn, frei von Hicrarchic und Herr-

schaft, in Ausgcwogenhcit und Harmonie. Book-
chins Pléidoycr ffir cine frcihcitlich-sozialc Okologic,
die die Vcrséhnung von Gcscllschaft und Natur an-

strcbt, grfindct sich also aufdie Gemcinschnft als ci-
nen wcscmlichcn Oricmicrungspunkt aller Politik,

In scinem ncustcn in] Beltz-Vcrlug 1985 deutsch
vorlicgcndcm Bueh >>Okologie der Freiheit. Wil'
brauchen keine Hierarchiem, gcwissermchn die
Quintessenz seiner bishcrigen Kritik der politischcn
Okologie, formulicrt Bookchin seine gesellschafts-
politischen Vorstellungen ciner libcrlfircn Bindung
an Dczcntralisation, alternativcr und fiberschauba-
rer chhnologic sowic eincr frciheitlich-humanen
Praxis, (leren wichligstcs Merkmal die direktc De-
mokratie scin soil. Historischc Beispiele ciner frei-
heitlichcn Urbansicrung sicht er vor allem in dcr an-

tiken Polis, »cine polilische Kérperschaft freicn' Bfir-

gcr<< (SF-19, 3/85), in den mitlelaltcrlichcn Gemein-
(lcn, in den Stadtvcrsammlungen Neuenglzmds, in
den Bczirksversammiungen und dcr Pariser Kom-
munc von1793:>>Dieslaatsbfirgcrliche Arena, ob als
Polis, Studl Oder Nachbarschaf! ist dcr cigenlliche
Ort, menschliche Wcscn — fiber den Sozialisations-
pmzefi, dcr von der Familic gelcistel wird, hinaus —

zu zivilisicren.« (SF-19, 3/85).
Nun liiflt sich sichcrlieh an den eben aufgcziihltcn

historischen Modellcn cinigcs krilisicren. Auch
Bookchin kann nicht daran vorbcisehen, daB das
klassische Gricchcnland (Athcn im 5. und 4. Jh.

v.u.Z.) hierarchisch aufgebaut war und éihnlich wie
das amikc Italicn, der amcrikanischc Siidcn bis
1865, die Karibik und Brasilien als Sklavcnhaltergc-
scllschaft zu kennzeichnen ist. Wir wissen, daB die
Sklavcrei‘in Athen und den andercn griechischen
Stadtstaatcn in wirksamer Wcise andcrc Formen ab-

hiingiger Arbcit crsctzte. Angcsichts des fchlendcn
freien ArbCitsmarktcs wurden Sklavcn als Arbeits-
kréiftc von auBen herangebracht, vor allcm dann,
wenn dcr inléindische Arbeitsmarkt crschépft war —

so z.B. nach den Reformcn Solons im 6. Jh. Ffir das
Zustandckommcn dergricchischen Skiavenhalter-
gcsellschaft (gcnaue Angaben fiber die Zahl der
Sklaven lassen sich night machen; die Schz'itzungcn
gehcn cntsprcchend auscinandcr und differiercn fiir
das klassischc Athcn zwischen 20.000 und 400.000,
wobei abcr bcidc Grenzzahlcn zweifellos unscriés
sind) sind im wcscntlichcn s‘cchs Voraussetzungcn
nélig: niedrigcr Entwicklungsstand der chhnik,
privates Grundcigentum, cntwickelte Warcnpro-
duktion mit gcsichertcm Arbeitsmarkt, angcmcsse-
nc Mittcl- und GroBbctricbc (Manufakturcn), hohc
Organisationsffihigkcit dcr Wirtschaft und gesicher-
ter Nachschub an Arbcitskréiflen.

Festzuhaltcn blcibt weitcrhin; dafi geradc im
klassischcn Athen die Burdc der durch nichls zu

rcchtfcrtigcnden Sklavcncxistcnz — trotz aller Ein-
schriinkungcn — ihrer cntwfirdigcndstcn, beleidi-



gendsten und unhumansten Wesensziigc entkleidct

War: Sklaven durften Geldvorrfite anlcgen, trugen
die gleiche Kleidung wie ihre Herren und arbcitetcn

auf vielen Liindereien und in zahlrciehen Hand-

Werksbelrieben Schulter an Sehuller mit Freicn, bei

gleicher Verpflcgung, Unterkunft usw.

Auch Bookehin bestreitet den Sklavenhaltercha-

rakter des klassischen Griechenland keineswcgs, re-

lativierl jcdoeh das AusmaB dcs Sklavenhaltens —

Vollig zu Reclit, sicht man sich neuere historisehe

Forschungen zu diescr Thematik an. Ihm geht es mit

seinem Ansatz cines libertiircn Kommunalismus le-

diglich darum, den Aufbau der gricehischen Polis

und ihrc innere Verfassung zu analysieren. Dicse

Vorgeliensweisc isl berechligt, da die athenisehc Po-

lis nur indirckt — allerdings nieht unwesentlich ——von

den Sklavenhalterstrnkturen abhing; aueh diejcni-
gen grieehiselien Stanton, die keine Polisdemokratic

kannten sondern die Tyrannis, basierten auf Skla-

venarbeit: »Der biirgerliche Geist Athens hat seincn

prspriing in den Tugenden der freien Bauern, nidit
In der Sklaverei oder im Patriarchat.« (M. Book-

ehin, Die Grcnzen der Stadt, Berlin 1977). »Die

Kleinheit der damaligcn politisehen Gemcinwescm

sowie >>die relative wirtsehaftlichc Geniigsamkeit

dieser winzigen politischen Gemcindem und nicht

die Sklaverei sind, so Bookehin, Rudiger u.a. als die

eigentlichen Strukturmerkmale der antiken Demo-

kralic 211 benennen (vgl. aueh Helmut Rudiger, F6-

deralismus, Berlin 1979). Ausgchcnd von dieser Ar-

gumentationsketle weist Bookehin daher die An—

nahme zuriick, das Bild Athens cntspraehe einer

Sklavenwirtschaft, >>dic ihre Zivilisation und ihre

grgflzfigige humanistisehe Weltansehauung auf dem

Rueken mensehlichen Leibcigentums aufbaute<< (M.
Bookehin, Die Formen der Freihcit, Tclgte-West-
bervern/Wetzlar I977).

Verfassungsgeschichtlich slellte sich die Demo—

kratisierung dcr griechisehen Polis im klassisehen

Athen, aul der Grundlage eines Gemeinwesens mit

einer brciten SClllChl von kleinen Grundcigentfi-
mCrn, die sich nieht in jedem Fall Sklaven leisten

konnten, durchaus als ein Ideal dar: cine direktc De-

mokratic, in der die Volksvcrsammlung, zu der alle

Erwachsenen miinnlichen Vollbfirger ungeachtet ih-

I‘Cr sozialen Abstufung geliorten, ihre Beamten

durch Los und Wahl bestimmte, fiber alle wesentli-

Chen, aber aucl1 fiber weniger wiehtige Belange dcr

lnnen- und AuBenpolitik detaillierte Entscheidun-

gen traf und deren Einhaltungen sclbst kontrollicrte

9der kontrollieren lieB. Jeder Burger konnte dejure
In der Versammlung zu jedem Tagesordnungspunkt
dfls Wort ergreilen, Antriige oder Zusatzantréige

Slollen und in der Abstimmung mitentscheiden. Das

01lgarehiseli—demokratische System Athnes gilt ganz

aIlngein als cine Form dcr sogenannten unmittel-

baron Vollbiirgerschalt, Von der die Fremden,Min-

d‘frliihrigen und Frauen allerdings ausgesehlossen
blieben. Die Volksversammlung setzte sich zusam-

men aus: GroBeigentiimcrn an Land und Manufak-

luren (zahlenmiiBig nur wenige, die eigcntliehen
Sklavcnhaller) und der groBen Zahl der Burger oh-

“chlcdes Eigentum (angewiesen auf Lohnarbcit und

Dialen) bzw. mit kleinem Eigentum, wirlsehaftlich

Z'War selbstiindig, doeh immer in der Gefahr dcs so-

zralen Abstiegs und der Vcrproletarisierung.
Oline Frage liiBt sich an Bookchins Einsehéilzung

dcr athenischen Polls, in der er kommunalistische

Ansiitze verwirklicht sieht, nur bedingt festhalten.

Nur unzureiehend bemfiht, die damaligc griechischc
GCsellschaftsstruktur sowie die Existenzbedingun-

gen der attisehen Volksversammlung, deren obliga-
Iorisehes chmokratievcrstiindnis nur sehr wenig mit

dem unsrigen gemein hat — nicht zulctzt aufgrund

fl.“ politischcn Ausschlusses aller Frauen, zu analy-
S‘Crcn, Irennt er unzuliissigerwcise die Polis von ih-

fen Rahmenbedingungen, niimlich einer weitrci-

chenden Sklavenhalterokonomic.

Weiter versucht Bookehin seinen Ansatz eines li-

bprtiiren Kommunalismus am Beispicl der amerika-

"ISChen Ncu-England-Staaten (Vermont,
‘

New

Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut
"Nd Rhodc Island) zu verdeutlichen. Auf diesem

Pchs-StaatemGebiet wurden wahrend dcr Kolo-

mal- und friihen Unionszcit seit dem 17. Jahrhun-

(ISM die ersten amerikanischen Stiidte und freic,

biwerlich-handwerkliche Siedlergemeinden gcgriin-
et, »um gemeinsam den Frieden zu wahren und sich

2“ Scliutzcm (Schibel, Das Alte Reeht auf die neuc

sCSellsclialt, Frankfurt 1985). Dicsc politisch selbst-

‘Fl’Walteten Kommunen versorgten sich wirtschaft-

.1Ch weitgeliend selbst. M6glich war dies vor allem

lT‘lfolgc der schnellen Besicdlung des Landes und ei-

“Cr schwachen Zentralgewalt.

Fiir Bookehin besteht auf diesem Territorium

seit ca. 300 Jahrcn cine ausgewachsene Tradition

kommunaler Autonomic und gegenseitiger Hil-

fe. Diese basierl aueh auf den Erfahrungen der eng-

lisehcn Revolution des 17. Jahrhundcrts sowie der

amerikanischen Revolution mehr als ein Jahrhun-

dcrt Spiller. Gepra'gt ist dieser offene Munizipalis-
mus (lurch cine Tradition von starken Gemcindcver-

sammlungen, offcntlieher Kontrolle und weitge-
hcnd gcmindcrtcn Staatsaktivitaten. Hierzu ist aller-

dings zu bemerken und darauf geht Bookehin nicht

ein, daB auf den sogenannten Town meetings, den

Stadtvcrsammlungen, lediglieh die Mehrheit der

frcien, wciBen Manner stimmberechtigt teilnehmen

durftc — die Mchrheit der Bevolkcrung, Frauen,

Schwarzc und Indiancr blieben von diesem Gleieh-

hcitsgrundsatz ausgcsehlossen. Auch der Aspekt der

fragwiirdigen Lynch- bzw. Volksjustiz. dcr unter die

Selbsttétigkeit dler amerikanischen Communities

fiel, blcibt bei Bookehin unerw‘ahnt.

Gleichwohl ist es ein Verdienst Bookehins aufdie

amerikanische Community-Bewegung hingewiesen
zu haben, auf deren Tradition er seinen libertaren

Kommunalismus, zusammen mir einer >>h6ehst be-

wuBten, gut organisierten und programmatiseh cin-

heitlichen libertiiren Bewegung<< (SF-l9, 3/85) in

Riehtung seiner Utopia einer Konfoderation freier

Kommunen aufzubauen versucht. Bemiiht, nicht

mehr ausschlieBlieh in den MaBstiiben der spani-

schen, russischen Oder lranzosischen Revolution

dcnken zu miissen, bezieht er auch die — wenngleich
nicht ungebrochenen

- freiheitlieh-kommunalisti-

schen Erfahrungen der amerikanisehen Revolution,

der antiken Polis sowie der mittelalterlichcn Dorfge-
meinden in sein Dcnken ein. Seine These, daB eine-

kommunalistische Tendenz im Anarchismus schon

immer bestanden hat, liiBt ihn den munizipalisli-
Schen Faktor, neben dem syndikalistischcn und indi-

vidualistischen, mindestcns als gleichwertig anse-

heni

Bookehin strebt also die (Re-)Kommunisicrung
auf basisdemokratischer, libertarcr Grundlage an

und will hierzu die ortlichen Befugnissc starken:

>>Ieh moehte dabci den Anareho-kommunalismus

zusammen mit okologischcn und feministischen Fra-

gen, mit den bcslehcnden Anti-Atom-Fragen und in

Verbindung mit den offcntlichen Institutionen in der

Gemcinsehaft verstanden wissen<< (Bookehin-Inter-

view; Trafik 5/82). Nieht nur in den USA, aueh in

Europa und in der BRD sicht er realistische Mog-

liehkeiten. »einc lokalistischc, auf der Ebene der

Naehbarschaft, dcr Gemcinde, der Stadt verankerte

Bewcgung in ahnlichen Formen, wie sic in Neucng-
land existieren . . . naeh Regionen konfoderativ or-

ganisiert, bis hin zu einer Organisation auf der Ebe-

nc der Lander odcr des Bundes<< zu cntwickcln (M.
Bookehin: Parteipolitik odor populistischc Politik,

in: Kommune 1/85)
Bookehin cntwirft, auf der Basis dcr Kommuni-

sierung, sein Koncht einer Dualmacht,»organisien
als Federation von Nachbarschaftcn, Gemcindcn,

regionalcn Gruppen und Stfidtcn, die als Gegengc-
walt zu der wachsenden Machl des zentralistischen

Staates und dcr Unternehmen auflreten konnte<<.

(Ebd.) Einc andere Alternative, cine andcre Arena

dcs Wirkcns als diejenige dcr Wiederbelebung der

freiheitlichen, dezentralisiertcn Kommunc, die or in

den Gemcindcraten, den rcgionalcn stadtischcn

Netzwerken, der Nachbarschaft und in den Gemcin-

dcversammlungen der Cinzelnen Stadtteile begraben

glaubt, sieht Bookehin zur Zeit nicht.

Siegber! Wolf, Frank-

furr

btr.SF-19 Bookchins-Thesen

Die Diskussion um Murrays Ncuansatz anarchisti-

scher Praxis muB noch erhcblich wcitcrgehen; sic,
muB vor allem noch konkretcr wcrdcn. Ich habc auf—

grund meiner Vorbchalte gcgcniibcr dem Klassen-

kampfdenkcn als dcr einzig gesellschaftsveriindern-

den Kraft zunfichst groBe Sympathien mit Book-

chins Ansatz und Zielvorstellungcn. Aber seine Bei-

spiele sind meines Erachtens noch wcniger haltbar,

als dies in Sicgbert Wolfs Kritik zum Ausdruck

kommt. Man konnte sich fragen, ob Murray es sich

nicht einfacher machen sollte und die konkretc hi-

storische Praxis besscr auBcr acht lieBe. Er konntc

das Prinzip der Bilrgcrversammlung herausstellen

und als Model! ausbaucn; cr konntc die Fehler theo-

retisch aussehlichn, konme fiber die Gleichbercch-
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tigung der Geschlechter und Rassen als gcnauso not-

wendige Voraussetzung ffir cine egalit'aire Gescll-

schaft schreiben, wie es der gleiche Zugang zu den

Produktionsmitteln, Reichtiimern, Rcssourcen, Ei-

gcntum an Land etc. ware. Aber er tut es nicht. War-

um?

chn man die Fchler theoretisch ausschliefien

will, muBte man die Bcdingungen benennen, die

notwendig waren, um eine wirklich libertare Gcscll-

schaftsform auf kommunalistischer Basis zu errci-

Chen. Man mfiBte sich klar maehcn, wie die Gleieh-

berechtigung der Geschlcchter, die dcr Minderhei-

ten ctc. errcicht und institutionalisicrt werden kann.

Dies auszuarbeitcn ware vermutlich fiir Murray kci-

ne wirkliche Aufgabe. Seine Okologie derFreiheit

miiBtc allerdings weit mehr ins Detail gehen und da-

ffir auf die philosophischen Aspekte Starker vcrzich-

ten. Noch wciter von seincm Konzept weg, miifite

er, wollte or die Bedingungen konkrctisiercn, wie

die Selbstjustiz vermieden, welche gescllschaftliche
Kontrolle (Kontrolle, die noch dazu wieder direkt

fiberprfifbar, kontrollierbar sein miiBte, um nicht cr-

neut Machtinstrument zu werden!?l) zulassig ware

und eingefiihrt werden miiBte. Es wiirde' ihm auch

sehwercr, miiBte er nachweiscn, daB fiir die Freiheit

Zu Versammlungen gehcn zu konncn wirklich kein

anderer (Sklavc, Lohnarbeiter, Gastarbeiter etc.) zu

arbciten hat. Es steht ferner zu vermutcn, daB fiir die

Amteriibernahme in einer Polis-frcien Gcsellschaft
trotz Diétcn doeh nicht wirklich jeder in Fragc kom-

men konnte, denn wer wiirde den Boden cines

Kleinbaucrn (ohne Sklaven) in dcr Zwischenzeit be-

arbeiten?

Diese Fragen sind natiirlich durchaus lésbar und

es ware sinnvoller, geradc diese widersprfichlichen
Fragcn der historischen Beispiele herauszufiltern
und an sic weitergehcnde Uberlegungcn anzuknfip-
fen. Wenn Bookehin bestimmte Problemc cher her-

unterspielt, will er vermutlich — gegeniiber dcr zu

fiberzeugenden Offentlichkeit — darstellen: seht her,
cs hat alles schon gcgcben, es hat allcs schon funktio-

niert, es gibt Traditionen, die wir ncu belcbcn kon-

ncn — und: sic liegcn gar nicht so wcit von curem all-

téiglichen gewohnten chenstil entfernt; es bcdarf

keincr Revolution oder sonstigem Umsturz, ihr

miiBt nur aktiver werden. Keine angst, cs passiert
euch nichts, die Anarchisten sind keine Menschen-

fresser. . .<
’

Das ist natiirlich iibertricben und vielleicht zu

sarkastisch, aber die cinzige Erklfirung, die ich daffir

finde, warum er nicht gerade an den Widersprfichen
weiterbohrt, um sein in den Anséitzen richtiges Kon-

zept zu vervollstiindigen, um es zu einer tatséichli-

Chen libertaren Alternative zu machen, die eben

noch nicht und noch nie vcrwirklicht war, die es aber

nichtsdestotrotz zu verwirkliehen gilt, will man die
.

menschcngercchtc Gcsellschaft ohne ncue Opfcr
aufbauen. DaB Bookchin nicht in diesc Richtung
dcnkt, hat sich auch bei der FLI-Diskussion mit ihm

in Frankfurt 1985 gezeigt. Die historische Praxis

scheint ihm fiir sein Koncht unentbchrlich, also

verteidigt er sie. Lassen wir uns weiterhin auf diesc

Diskussion cin, fiihrt sie uns auf ein Abstellgleis, —

denn lctztlich ist es fur unsere zukiinftige Praxis un-

wichtig, wie demokratisch oder feudalistisch oder

patriarchalisch die Griechcn Athens waren, Wichtig

ist, ob wir uns heute die Bcdingungen fur einen prak-
tischen und theoretischen libertaren Kommunalis-

mus schaffen konnen, der die Gesamtgcsellschaft
und ihre Veranderung (fiber Gegenmacht?) genauso
im Auge behélt, wie die alltaglichen, zwrschen-

menschlichen Beziehungcn oder die Besitzverhalt-

nisse.?? Eine Diskussion dariibcr braehte uns auch
nahcr an die allseits (Graswurzelrevolution, PrOJekt
A, DFG) gestellte Fordcrung nach eincr >>Aktuah-
sicrung dcs Anarchismus<<; — naherjcdenfalls als dies

in den Absurditaten cines Michael Leisching (»Plii-
doyer fur eine Neuc Rechte: Anarchisch aristokrati-
sche Allianz«, DFG 13/14, 1985) oder den >>Genu1tii~
ten« cines Rolf Cantzen (»Der Anarchismus ist tot,

eslebe der. . .«, cbd.) zu findcnist.

Wolflgang Haug, Grafcnau

btr.: >>V6lker ohne Regiemng« in SF 20

Zum besseren Verstandnis des Nachfolgcnden will

ich vorausschicken, daB mein Interesse am Anar-

chismus fiber eine Beschaftigung mit dem Ge- '

schlechter-Konflikt entstanden ist. Folge davon war

mein derzeitiges Engagement in der Manner-Bewe-

gung, wolbei ich feststellte, daB — wie zuletzt auf den

Hamburger Mannertagen -— bei bewegten Mannern

einc hohe Scnsibilitéit vorhanden ist, was Struktu-

ren, Apparate, Podicn, Gurus, Vorbeter, Staat und

auch Parteien etc. betrifft: Eine groBe Menge lehnt
‘

das - teilweise ganz schon emotional — ab. Das ging
in Hamburg so weit, daB Manner, die in irgendeiner
Form >fiir andere< sprachen, regelmaBig darauf hin-

gewiesen wurdcn, daB idie anderem fiir sich sclbst

sprechcn konnten. Diese anti-autoritfire Haltung ist

auch in meinem Manner-Zusammenhang ein von al-

len vertretcnes Bediirfnis. Unsere Namensgebung
plus Symbolik zeigt das anschaulich: >Brandungen<,
dcr ruhige wcite Ozean, >wo Felsen ragen, 5011 020-

an fliech, >Dic Z'artlichkeit muB grofler sein als ein

Elcfant<, >Dic in Sehnsucht lcben, waehsen zu Rie-

sen<. Schon der Name )Miinnergruppa verfiel der

Ablehnung
— cs sollte einfach heiBen >Manncr aus

Karlsruhe und Umgcbung<. Ein >Vorstand<, ein

>Programm<, >Mchrhcitsbcschliissc< warcn undenk-

bar.

Diese Sensibilitét und Ablchnung von allcm, was

nach HERRschaft bzw. deren Attribute riccht,
kommt meines Erachtens aus einem Bediirfnis her-

aus, zumindest individucll aus scincm eigenen >Pa—

triarchat< aussleigen zu wollen. Ich befinde mich —

ganz und gar behaftct mit patriarchalem Dcnken,
Fiihlen, Verhalten, Tun, Sprechen, Korpersprachc
etc. — in einem permanenten Widerspruch, der als
)innerc Zerissenheit< bezeichnct werden kann‘ Ich

sche meine eigene Schnsueht nach >Strukturlosig-
keit< als einen Versuch, aus dicscr Zcrisscnheit her-

aus ans andere )rettende Ufer< zu kommen. Insofcrn

war es fiir mich logisch, Interesse fiir einc Theorie zu

zeigen._ die vorgibt,_ die >Hcrrschaftslosigkeit< Zum

Ziel und Inhalt zu habcn. Solcherart hochgespannte
Erwartungcn waren bald herb enttiiuscht, zumal ich

feststcllen muBte, daB anarchistische Herrschaftslo-

sigkeit noch langst nicht HERRschaftslosigkeit sein

muB. Es liegt mir nicht daran, den SF in Bausch und

Bogen zu verdammcn, doch drangt sich nach Durch-
lesen mehrerer Nummern der Eindruck auf, daB
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auch hier nur die Befreiurtg der Mannerhalfle dcs

Himmels zur Debatte stcht. Und hier ware ich bei

Barclay, >Vélker ohne Regierung<, we in gerudezu
klassischer Weise diese Gleiehsetzung >Befrciung =

Befrciung der Mannen vorgefiihrt wird.

Schon bei dcr Definition von >Anarehie< elimi—

niert Barclay den Gesehlechterkonflikt: »Anarchic
= Gcmeinwesen ohne Herrschaft, d.h. ohne Regic—
rung und Staat — Punktum — Und das, obwohl Bar-

clay dann zwcimal - wenn auch verharmlosencl - da—

von spricht, daB in den )wildcn Stammem die »V0r'

herrschaft dcr alten Mannem angctroffen \vird

(S. 44), bzw. die 4 Ffihrcrtypen >GroBer Manna

>Heiliger Manm, >Techniker< und >Alter Mann< her—

ausarbeitet. Barclay war also die Existenz der Gc-

schlechteruntcrdriickung bekannt. In seiner Wcrte-

Skala bzw. Bewcrtung war sic jedoch so nicdrig ein-

gestuft, daB er glaubte, sie vernachléissigen zu ki‘m-

ncn.

Dcr Frankfurter Ethnologe Klaus E. Miiller hat

in >Dic bessere und die schleehterc Halftu (CamPUS‘
Verlag, 1984) mit einem irrsinnigen Tatsachenmate-

rial nachgewiesen, daB cben der Geschlechter—Kon-

flikt ein universales Phfinomen darstellt, dcssen

Grundzfige —

unabhangig von ihrer Kultur— 11nd

Epochcnzugehorigkeit
— weltweit fibereinstimmen-

Er hat die mannliehe Suprematie sehr differenzrcrt
fi'ir die wildbeuterischen-, Pflanzer-, hirtennomadl-

schen-, biiucrlichen- und stadtischcn Gcsellschaften
dargestcllt. Hinsichtlieh der Erkenntnissc fiber dlC

Pflanzer- und Wildbeuter-Gesellschaften crinner}
mich vieles an die Erkenntnisse Barclay’s. Mil dem
entschcidendcn Unterschied allerdings, daB 1611

nach der Miiller-Lektiire diese friihcn Gesellscllafts-
formationen niemals als >egalitdr< Oder gar >Beisp1clc
von Anarchiem bezeichnen konnte. Barclay knntl
das offensichlich, verrat aber dadurch, dafl er )L’gflll'
(fin and )Anarchim nur auf die Gruppe der Miimicr
bezieht und die Gruppe dcr Frauen und die Belic—

hung dcr Gcschlechter ausklammert. Ich will durch

dicsen Lcserbrief erreichen, daB in den Begriff und

die Praxis >Anarchie< die historisch filteste, universal-
ste Lmd am massenhaftesten and grausamsten allflffl'
tende Form der Unterdriickung, néimlich das Patriar-

chat bzw. die miinnliehc Vorherrschaft, eingebracht
wird.

Mein Standpunkt hierbci ist cin mannlicher: Wei]

ich mich nicht nur als Tater sondern auch als 0pf€f
des Patriarchats erlebe, fiihle und begreifc. Insofcrn

ware Anarchie im engeren Sinnc ein Gemeinwcscll

ohne HERRschaft, d.h. ohne Geschleehteruntcr-

driickung, ohne Regierung und ohne Staat.

Ich babe in dieser allgcmeinen Definition dflS

Wort >Patriarchat< bewuBt vcrmieden, weil ich — 50'

wohl auf die fcrne Utopie als auch auf die lcbbarc

Utopie bczogen -— das Matriarchat als Form dcr Gc-

schleehtcmnterdrfickung ablehne. Gleichwohl tritl
HEUTE die Geschlechterunterdrfickung weltwcit
als Patriarchal auf, sodaB sich aktuell die anti-auton—

tare Opposition gegen Patriarchat und Staat und RC-

gicrung richten sollte. An einem Meinungsaustausch
mit SF-Leserinncn und Lesern ware ich interessiert,
deshalb die vollstandige Adresse:

Wolfgang Ralzcl

Lachnerstr. 18

7500 Karlsruht'

Preis pro Exemplar DM 1,50, ab fiinf Stick DM"! , 05
bonnement: seem Ausgaben DM 15

zwélf Ausoaben DM 28,—;(Vorausiibemeiwng)
Postgirokomo Ffm. 395789—602, w. Schneider

BLZ 50010060
Die Direkte Aktion erscheint zweimonattich.

Ortsgruppe Dieburg
Postlagerkarte Kr. 060926 A

6110 Dieburg
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)

htr.: »Dic Denunzialion des Anarchismus 24mal inl

(.‘ . t) cine kurze Anmerkung zu Aubefg: wcnn nicht

em Frcund kurz zuvor Ahnliches geauBert hatte,

hiitte mich diese — offensichtliehja auch moglichc
-

Bcurleilung véillig iibcrraseht. Ieh ware von selbst »

auch niclll draui gekommcn.

_

Meine Eindrficke sind in der Erinnerung nieht

1mmcr detailgetreu, so habc ich die meisten Namen w

Yergessen. Ieh habe den Film vor cincm Jahr in Ber-

lin gcsehen — aber es ist ja viellcieht auch interessant

zu schcn, was eigentlieh iibrigbleibt. . .Ieh habc sei-

nerzeil Besprechungcn gelcscn, u.a. eine im SPIE-

GEL, den ich mir damals noch antal, und war sehr

angetan. Vor allcm aueh davon, daB der >>Hcld<<, To—

an, als auBerordentlich héiBlieh besehrieben wur—

dc, fiir mich dann ein starkes Motiv, da reinzugehen.
W10 groB dann mcinc Enttiiusehung, als ich ihn au-

iSerordentlich anzichend crleben muBte! Doch das

lSl natiirlich Geschmacks— und sowieso Nebcnsache.

Wenn aucli nieht ganz unwiehtig, ob einem Sehau—

SPlcler gcfallen, oder ob sic selbst ihrer Rollc wider-

SPreclien. (So habc ich auch die Schauspieler von

Sacco und Vanzetli vor Augcn,
— sic pragcn, als An-

archislen, die zur Identifikation einladcn einen

Film, den ich deshalb natiirlich auch andcrs ein-

schiitze als Jiirg Auberg)
Abchonino war nieht das cinzigc, was mir an Li-

na Wertmiillers »Film dc amore e de anarchia<< gc-'

fiel, genaugenommcn gefiel mir allcs, den Titel ein—

gesclilosscn.
— Der Iilmische Auftakt, cbenso wic

filer inhaltlich-historische, waren, wic ich meine,

Hbcrzeugend: Tonino versteckt Michele, unlcrhéilt

Slfh mit ilim, bindct sieh auf ciner ganz und gar per—

SOnlichen Ebene an ihn —- cine Bindung, die nicht

V0111 Tod aufgehobcn wird, sondern hicr erst zum

Tragen kommt, wenn cs Tonino iibernimmt, Miche-

lcs Sache zu Ende. zu fiihren. Damit ist aueh zurei-

Cliend der anarchistisehe Charaktcr des »Helden«

definiert: cs isl cine personliche und emotionale Be-

llchung zu cinem Menschcn, die ihn aufriittclt; er

cmscheidel sieh spontan zum Handeln; und or lost

UPC}! gleieh, cbcnso spontan, die Gewaltfrage {fir

Slcli. So einfaeh ist das manchmal, wcnn aueh leidcr

nlcht fiir uns. Abcr dcswcgcn handeln wir ja viel—

leicht auch nieht, sondern 'gchcn ins Kin‘o odcr

‘

SeChriben an die Redaklion vom SF. Tatséichlich hat

4r

.is‘

der »Hcld« es verséiumt, cine Sehulung mitzuma-
4

Chen, wedcr eine fiir Sympis noeh fiir Kader. Auch

1

hat or versaumt, die roten und schwarzen Klassiker

zu lescn und zu exzerpieren, und auBerdem fehlt ihm

jeglicher Ansatz zur Klassenanalysc, ohnc die sowie-

, so nichts geht, und mit der offensichtlich noch weni-
‘

ger geht. Tatséichlich kann er nicht mal mit dem Eti—

kett des >>Anarchismus<< was anfangen. Eine wun-

derbare Persénlichkeit wic ich finde; keinem Pro-

gramm kommcnsurabel. Er lebt einfach seine Ent—

scheidungen
— und ist es nicht genau das, was die

Anarchisten ausmacht, was wir an den Altcn bewun-

dern, an Augustin Souchy z.B., oder ich dcnkc an

die Todesanzeige, die ich in der taz las, fiir Curt Mo-

ellcr, den ich nicht kannte, der durch' sein unbeirrtes

Lebcn >>ein Stiick Bestéitigung der anarchistischen

Utopie« war? Eben auf dieses unbeirrte Leben setzt

die Anarchie, nicht auf Mitgliedsbfichcr,

gen, nicht dutch Programme und trotz der offen-

sichtlichen (uncl zweifcllos bedauerlichen) hoff-

nungslosen Mangel im Bereich der Gesellschafts—

analyse, wie sie Gamer Hartmann in dcr SF—Sonder-

nummcr Arbeit zutrcffend benennt.

Auch Toninos Entscheidung zum Handeln er-

folgt nicht auf cinen Befehl oder zumindest cin Si-
‘

gnal Von oben, es ist die unumgangliche Konsequenz

dcr eigenen

gibt. Es gab sic auch in Deutschland, ich crinnerc an

"'

Georg Elsner, der Hitler leider nicht umbrachte. Ein

unwichtiger Mann mit einem licherlichen Fchler,

dcr zu seiner Verhaftung fiihrtc, und doch gewichti-

ger in der Waagsehale der Geschichte als die staat-

lich gefeiertcn Scheinriesen dcs 20. Juli, die, nach-

dcm sic Millionen Mensehen in den Tod befohlen

hatten, dennoch nicht den cigcn riskiercn wollten,

durch den das Attentat gelungen ware.

Die Entscheidung zur Handlung ist fiir Tonino

zuglcich cine zur Gewalt. Auf einer sehr einfaehcn

Ebene setzt sich die Erkenntnis durch, daB man den

Faschismus auch dadurch besiegen muB, dag man

seine L'citfiguren umbringt. Der Faschismus hat

auch deshalb gcsiegt, weil das cntwcdcr nicht er-

kanm wurde oder die Konsequenz miBlang. Die ge-

feierten Offizicrc des 20.1uli wartcten Jahre, bis die-

so Erkenntnis ihnen zur Praxis warden solltc; dieser

'

einfaehe Bauer entscheidct sich erheblieh schneller

— obwohl er sich der Geschichte zicmlieh mfihelos

hatte cntziehen konnen.

Fuhrer '

oder ZK’s. Und so wird auch die Utopia weitcrgetra- ,

Lebcnshaltung. Gut, daB cs so Lcute ,

Die Gewalt rage ist natiirlich ffir die Anarchisten

eiin heiBes Eisen, man hat das hundert Jahre wahren-

de Gezetcr im Nacken. Ich denke da auch an die

Naivitéit Augustin Souehys, der 1936 in Barcelona

gestehen muB, daB cr nichl weiB, wie cin Gewchr

funktionicrt, und der dann. die Rundfunk- und

Schreibtischarbeitcn machcn darf; ich denke aueh

an die vehement vorgetragenen Versuche des alten

Augustin, den scharfen Trennungsslrich zwisehen

Gewalt und Anarchie zu zichen, Im SPIEGEL 1983,

im SF odcr im Streit mit Clara Thalmann im Film der

Medicnwerkstatt (was an meincm Respekt und an

meincr Zuneigung zu Augustin gerade in seiner pa-

zifistischen Naivitéit nichts andert); ich denke auch

an Emma Goldman, die in Petrograd am Fenster

steht und sieht, wic die gesehlagcncn Arbeiter von

der GPU abgefiihrt werdcn, die Kronstadt hautnah

erlebt und die Von Maehno gerufcn wird und — Brie-

fe schreibt, an Sinovev z.B., ausgercchnel an Sino—

vev! Wie se'hr wfinschte man sich, auch noch im ver-

geblichen Nachhinein, ein solchcs Bckenntnis zur

Gewalt, wic es dicser italienische Bauer zeigt. Und

tatsaehlich gelingt der ‘8ng fiber den Faschismus nur

fiber Mussolinis Tod; als die italienische Armee in

ihrer Niedcrlage dies auch begreift, ist der Faschis-

mus dort erledigt.
Das Bordcll als Rahmen des Geschehcns zu neh-

men, findc ich auBerordcntlich reizvoll. Natfirlich

begegnet man den ersten Bildcrn mit eincm span-

nerhaften Blick, aber das ist schnell crledigt. Es gibt

fiberhaupt keine Bcrfihrungséingste; unter cinem li-

bertaren Blickwinkel erhalten die hicr lebendcn und

arbeitenden Frauen — von auBen nur abstrakle Gro-

Ben der Verachtung, der Neugier Oder dcr Bewun-

derung
— ihre eigene Individualitéit zurfickg, in einer

ziemlichen Bandbreite. Es gibt plotzlich dic scharfen

Grenzziehungen nicht mehr, es gibt ncbcneinander

die Geilhcit und die Zartlichkeit. die Gcwalt und die

Liebe, den Fasehismus, und das feingesponnene Netz

des Widerstands, Denunziation und ,Solidaritiit, un-

tcr einem Dach, sogar auf einem Motorrad mit Bei-

wagen. Und: cine so einfiihlsame und zartlichc Be-

,
schreibung einer Liebe Wie dcr zwischen Tripolina
und Tonino gelingt nicht immer im Film.
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as Attentat, um das es eigentlich geht und des-

sen Schattcn stindig fiber dem Film liegt, miBlingt ‘

natfirlich. Aus so vielen Grfinden wie fiberhaupl nur
1

moglich. AuBerdem hat der Held Angst
-- cine Stel-

_
le, die mich lief erschfiucrte. Die Holden in den De-

fa~Filmen haben kcine Angst Natfirlich hfingt Toni.

no am Lebcn,das ist ja auch cine elementare Aussa

ge dci' Anarchic, dicses absolute »Ja« zum Lebe

und seinen unausgcschopften Moglichkeiten, zu die

sem einmaligcn und unwiederholbaren LCbenDe
‘ .

Libertine ist kcin Kadcr. Und auch kein perfekter
Techniker des Altenlats — die sind selten und auch

nichl immcr crfolgreieh, wenn ich zum wiedcrholten
Male an die Miinner vom 20. Juli crinnern darf. Und

‘

‘

Tonino lcbt nicht mehr alleine — cine fatale Verfin—
‘

‘

derung, dureh die or sich auslicfert und crmélglicht,
‘

daB sein Schicksal von auBen besiegelt wird.Das al~

les kulminiert in dem mcrkwfirdigen Akt der Vcrzé-

gerung, cinem handlungsbestimmenden Element,
—

er waeht zu spill auf. Es bleibt der immanente Wider—

sprueh zwisehen der Lust zum Leben und der Not-
‘

‘

wendigkeit dcs todlichcn Kampfes unaufgelést
—

und das ist auf clncr anderen Ebene auch legitim.
Nur kann es kein privates Glfiek geben unterden Be-

dingungen des Faschismus, zumindest ffir die niCht,
.

gie dicse Bedingungcn durchschaut haben.

Tonino kommt also zu spéa't, das ist fast ein Motiv 3‘

‘
der klassischcn Tragédie. Es folgt auch die Tragé-

‘

die, wcnn auch in der Form dcr Komédie. Das Publi-

knm in Berlin lachte Trénen, als dcr lctzte Sehufi To-
‘

mnos, der ffir sieh sclbst, keine Kugel mehr fand,
und als auf der Fluchl die malerisehen Marktsti'mdc
malcrlsch umstfirzlen. Ich sah keinen Grund 211m

Lachen, chcr einigc, cin paar Lcutcn im Kino auf die
Fresse zu haucn. Abcr das sind Ersatzhandlungcn,
und auBerdem mach! man das nicht.

Allcs ist in diescn sinnloscn Sequnezen verZCm,

‘

falsch und zuglcich in dcr merkwiirdigen Weisc ko-
‘

mlseh, die das Lachen provoziert und zugleieh nicht
‘

znoaflt. Smnlosc Schiissc auf die Polizisten (o‘bwohl
SIC unler den Bedingungcn des Faschismus sichcr

‘ auch Falsehcrc hinten treffcn konnen), cine sinnlose

Fluehl, die sinnlose Gestik und das jctzl, well zu spi-
te

smnloserevolutioniire Pathos. Obwohl der Ruf ‘

»Es lcbe dlC Anarchie<< ja nie und nirgends vollig ‘1
'

slnnlosist. . .

pas Endc war fiirchterlich, deprimicrcnd und
‘

rcalrslisch. Der Hinweis auf die Costa—Gavras-Stim-
mung cntwertct das nicht. So slarbcn Menschcn, die
gegen den Faschismus gckéimpft haben. Allein, laut-

‘

10s, unlaekannt. So vicle, von dencn wir niehts wis-
‘

sen. Hrer, in ltalien, in Spanicn, in dcr UdSSR, in
‘

Argentmien, fiberall, wo Anarchisten (und nicht nur

sxe) kiimpften. Es ist nicht falsch, ab und zu daran
cnnnerl zu wcrden.

Elmo Dcnunzialion halbc ich in den 2 Stundcn Ki-

no mrgends gcschen. Aber, natfirlich, ich habc den
Fllm >>De amore e do anarchia« auch so gcsehcn, wie

’

ieh ihn schcn wollte‘

‘

Zugeben mnB ich allerdings, dal3 mich die Reak- :

tlon der Presse Irriticnc. Aber ebenso irritierlt mich,

da‘B das Hessischc TV cincn Film fiber die CN

Be'itréige; Licber Wiirc mir auch gcwescn, Lina Wcrt-
‘

muller hatte meht am Endc Malatcsta zitiert. Nun.
als Schlquort: dcr Film Zcigt siehert nicht die Anar-
chic Oder den Anarchismus. Wcil dic’s ja auch 211m

Glfick nicht gibt.

Salud y Anarquia
Andreas Ruppert, Ahden
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”H E AUSGABEN DES SF:

{\b und zu hiilt sieli liartnéiekig das Geri‘teht, cine be-

blltlmnte Nummer (les SF— etwa die Kulturnummer—

50‘ VCrgriIfen. Ursziclie gehen linke Buehliiden. die

do“ SF niclit naehbestellen, WCnn dus abonnierte

Kontingent ausverkauft isti Fordcrl die Ladenma-

eher/inncn deshalb auf, den SF naehzuordern; falls

es aus welchen Grfindcn auch immer nicht gelingt,
wendet euch direkt an uns; gullig ist injedcm Fall die

unten wiedcrgegebene Liste: alle dort inhaltlieh wie-

dergegebenen Nummern sind noeh lieferbar. Um

neueren Abonenntcn die Gelegenheit zu gcben, ihre

Sammlung zu vervollstéindigen und bei Bekannten

und Interessierten zu einem gfinstigen Preis fur den

SF zu werben, machcn wir folgendcs Angebotzfiir 4

alle Ausgaben schickt ihr uns 10 DM (Schein, chr-

wcisung, Bricfmarkcn). Wclche Nummern ihr ha-

ben wolll, sehreibt ihr dabci. Zur besseren Orientie—

rung hier die Inhaltsangaben der noeh lieferbarcn

Ausgaben; zuséitzlich haben wireine mit Anmerkun-

gen, Register, Vorwort, Rezension etc. kommen-

tierte »Nostalgie«-Auswahlnummer« zusammenge-

stellt.

Fiir SF-Interessierte!

Fiir die Leser/innen hat der Regenbogen-
Konkurs aueh seine guten Seiten; wir beka-

men iiberrasehenderweise alte SF-Nummern

zuriiek, die bei uns léingst vergriffen waren;

‘

wer sieh daffir interessiert kann aueh wieder

folgende Nummern als Bestandteil'des Vie-

'

rct‘piickcltcns (1().—DM Sehein) anfordern:
’

Nr.6 (Startbahn-West-Nummer), Nr.7 (u.a.

Hmnbaelier Fest, Filme iiber Spanien 36),

Nr.8 (u.a. Interview mit Augustin Souehy),

Nr. 9 (u.a. die umstrittenc Nummer fiber Na- .

tionalrevolutioniire), Nr. 11 (DAS in Spanien ‘

‘

Nr.]4: (64 Seiten)
* Arbeit, Entropie, Apokalypse und 35-Stunden-

woche * Geheimcr NATO-Stfilzpunkl auf den Fii-

rérn 1% Cruise auf U-Boote - NATO-Pliinc at Euro-

pawahlboykott * Antipiidagogik contra Libertiire

Piidagogik * Gescll-Diskussion fir Das letzte Inter-

view mit Augustin Souehy; + Filmbespreehung Die

lange Hoffnung 1hr Aufruf an Anareha-Feministin-

nen ir Kritik an den Okolibcrtiiren u.v.a.m.

Nr.15: (64 Seiten)
* Kulturnummer'! * FLI-Trcffen (Lutter) * Auto-

matisicrungsdebatle * Interview mit A. Gorz *

Frau-Mann-Masehine * Hacker * Piidagogik-Dis-
'

kussion * F. Ferrer * Anti-Kriegs-Museum, ein In-

terview * Europawahlnaehsehlag * Migros-Oppo-
silion * Projektcmessc * Souchy: Mexiko * Rei-

mcrs: Oskar Kanehl * Faschismus—Antifaschismus

* S.Gesell-Diskussi0n * Omori * Libertare C0»

mics * Venedig Veranstaltungsplan 1k u.v.a.

Nr.]fi: (64 Seiten)
* Venedig-Berichtc (5 Teile) * Feminismus und

Anarchismus (Vortrag aus Venedig) fir 1984 = Die

Ware (J. Clark—Vortrag aus Venedig) ‘k Zur Wende

1k IWF-Kritik 1k Kolumbien/Selbstverwaltung *

>>At0mmiillpriester<< ‘k Buko-Berieht * Oskar M.

Graf * »Bakuninhfitte« — Erinnerungen von Fritz

Selierer * Nachrttf auI Otto Reimers * Stowasser-

ProzeB * u.v.a.

Nr.17: (64 Seiten)
* A.Szene * Industrialismus-Kritik, Teil 1 (Ansatz

von Alvin Toffler) * Sozialstaat oderMarktannrchic

* Bookchins Nalur- und Evolutionsverstiindnis *

Mensehenrcchte * Chile-Widcrstandstage * Puerto

Rico Landbcsetzungcn 1k Angst des Biirgers vor

dem Anarchismus (Casas Viejas) ir >>Niihrbodcnfor-

sehung<< Neonazis 1k Spuren der Besiegtcn (Rez.) *

Zeitschriflenschau * u.v.a.m.

Nr.]8: (64 Seiten) (Kulturnummer)
it Theater im Zeitalter totaler Medienwolt * Vide-

ofront 1r Kultur oder Wat? * Wider die Vcreinnah-

mung fir chr Carl Einstein; mit seiner Rede iiber

Durruti * Das andere Amerika (Filme) 19: Jean Vigo

(Filmemacher) * Streit um den CNT—NachlaB *

Tschernyschewski: Verwertung von Polilik und Kul-

tur fir Herrschaftskultur: Reise in irische Kniiste 1k

A-Szene (FLI, AFN, >>Volksfr0nt<<), u.v.atm.

Nr.]9: (64 Seiten)
* Unruhen in Griechcnland * Entstehungsge-

schichtc der PASOK 1k Raus nus der NATO? ~k

Thescn fiir einen liberliiren Kommunalismus ‘k Kri-

tik der Toffler~Thesen * BTX * Reisc in irische

Knfistc‘ Teil 2 air Einslcllung der Zcitschrift >>An~

sehliige<< fir Kritik der Subkultur (Punk 11nd Okob-

ank) * Anarchismus und Mystik * Uracher Kom-

mune 1919 * Frauen in dchAUD1919-1933 * An-

archafeminismus * »Liebe und Anarchie<<

Nr.20: (64 Seiten)
1k Ami—NATO-KongreB ir Militarisierung der USA

und UdSSR * Bruch mit den GRUNEN * Sarc/taz-

hh it Unruhen in Spanien * Interview mit Clara

Thalmann (I) * Deutschcr Kolonialismus * Bar-

Clays Anthropologicansalz * Postmoderne * Dis-

kussionsteil etc.
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